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Die Bandfórderung hat wahrend des letzten 
Jahrzehnts infolge ihrer vielseitigen Verwendungs- 
moglichkeiten eine sehr bemerkenswerte Entwicklung 
und Verbreitung erfahren. Im Bergwerksbetriebe 
kommen die Vorteile der Bandfórderung in be- 
sonderm Mafie zur Geltung, weil sie wie kein anderes 
Mittel gestattet, grofie Mengen in ununterbrochenem 
Flufi, auch unter Uberwindung von Hóhenunter- 
schieden, iiber langere Strecken zu befórdern. Be
sonders bei den G urtforderern ist das Verhaltnis 
zwischen Nutzlast und Totlast recht giinstig, ander- 
seits der Kraftbedarf verhaltnismafiig gering und 
gleichmafiig. Das geringe Eigengewicht der Anlage 
hat dem Braunkohlenbergbau sogar Anlafi gegeben, 
das Abbauverfahren teilweise zu andern. Man fahrt 
die Abraummassen nicht mehr um den ganzen Tage
bau herum, sondern befórdert sie unm ittelbar auf 
einer fahrbaren Briicke mit Hilfe von Bandern iiber 
den KohlenstoB hinweg, um sie auf der Haldenseite zu 
verstiirzen. Ais Beispiel sind nachstehend die wichtig
sten Zahlen fiir eine Fórderbriicke der Grube Golpa 
angefiihrt. Der gesamte Bandfórderweg betragt fast 
350 m, die Stiitzweite 200 m, das Gewicht 37001. Der 
Hauptgurtfórderer hat 1700 mm Bandbreite und eine 
Geschwindigkeit von 3 m/s. Dabei belauft sich die 
stiindliche Leistung auf rd. 2200 m3 Abraum. Diese 
Angaben sollen nur vor Augen fiihren, welche 
gewaltigen Leistungen mit Gurtforderern bewaltigt 
werden konnen.

Die wichtigste Bedingung fiir die Einfiihrung der 
Gurtfórderer jm Steinkohlenbergbau untertage ist die 
Wirtschaftlichkeit, die neben der Betriebssicherheit 
hier in besonders hohem MaBe von der Lebensdauer 
des Materials abhangt. Selbst Gummigurte in einer 
Giitebeschaffenheit, wie sie noch vor wenigen Jahren 
als Hóchstleistung der Kautschukindustrie anzu- 
sprechen war, bewahrten sich nicht bei der Ver- 
wendung im Betrieb untertage. Deshalb miissen, falls 
uberhaupt Gummigurte Verwendung finden sollen, 
an ihre Beschaffenheit die hóćhsten Anforderungen 
gestellt werden.

G utep riifu ng  von G um m ifórd erban d ern .
Will man bei irgendeinem Verbrauchserzeugnis 

"'issen, worauf beim Einkauf der W are das Haupt- 
augenmerk zu richten ist, so betrachtet man am besten 
die Art der Zerstórung und auch die Ursachen von 
wtriebsstórungen. Die danach zu stellenden Giite- 
orderungen sind in erster Linie: hohe ZerreiB- 
estigkeit der Einlagen, dabei geringe Dehnung, hohe 
erreiBfestigkeit und Dehnung der Gummideckplatten 

sowie groBe Trennfestigkeit zwischen den Einlagen, 
schlieBIich geringe Alterung und W asseraufnahme-

fiihigkeit. Die Bedingungen sind im Norm blatt 
BERG 2102 iiber Abinessungen und Liefer- 
bedingungen fiir Gum m ifórdergurte festgelegt1. 
Diese erfoIgversprechende schwierige Normungs- 
arbeit konnte erst auf Grund von Tausenden von 
Versuchen, an denen sich auch der Braunkohlen
bergbau lebhaft beteiligte, in Zusaminenarbeit mit 
der Kautschukindustrie durchgefiihrt werden. Die 
wichtigsten W erte sind in der nfchstelienden Zahlen
tafel zusammengestellt.
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Danach werden drei Giiteklassen unterschieden: 
Normalgiite fiir alle Bander bei m ittlerer Be- 
anspruchung und Lange, Sondergiite 1 fiir sehr lange 
Bander mit hoch beanspruchter Deckplatte und 
Sondergiite 2 fiir den Betrieb untertage bei kleinen 
Trommeldurchmessern. Die Giiteklassen der Gummi- 
deckplatte und der Gewebeeinlagen konnen einander 
auch beliebig derart zugeordnet werden, dafi z. B. eine 
Gummideckplatte in Normalgiite mit Gewebeeinlagen 
in Sondergiite 1 verarbeitet wird.

Ais Zerreififestigkeit der G e w e b e e in la g e n  in 
der Langsrichtung ist fiir Bander untertage der W ert 
60 kg je cm Breite jeder Einiage festgelegt. Danach 
miiBte ein 650 mm breites Band bei 600 mm Gewebe- 
breite mit 5 Einlagen eine Gesamtzugfestigkeit von 
rd. 18 t  haben. Ferner ist auch das Gewebegewicht mit 
800 g/m 2 nach oben begrenzt. Der H ersteller muB 
daher eine sehr zerreiBfeste agyptische Baumwolle 
verwenden, wenn er die Bedingungen des Norm blattes 
erfiillen will.

Die Messung der Zerreififestigkeit erfolgt an einer 
aus dem fertigen Band gestanzten Probe von 20 oder 
150 mm Breite (a und b in Abb. 1). Samtliche Ein
lagen werden dabei gleichzeitig zerrissen. An sich 
ware es sogar erwiinscht, bei der Priifung das ganze 
Band in voller Breite auf einmal zu zerreiBen, damit 
man auf diese Weise auch Ungleichmafiigkeiten in 
der Verarbeitung feststellen konnte. Sehr eingehende 
Versuche haben namlich ergeben, daB die Zugkraft 
V°m  Band nicht immer in seiner ganzen Breite gleich- 
mafiig ubertragen wird. Im besondern hat sich auch 
gezeigt, dafi bei mehr ais 4 - 5  Einlagen diese nicht 

1 Faberg-Mitteil. 1932, S. 2.
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alle gleichmaBig tragen. Errechnet man also die 
Gesamtzugfestigkeit eines Bandes dadurch, daB man, 
wie es bisher rielfach geschehen ist, die Zerreifi- 
festigkeit einer Einlage von 1 cm Breite zugrunde legt

a Oewebezerreijlp robe, 150 mm breit, 
b Gewebezerreiflprobe, 20 mm breit, 
c Gummizerreifiprobe, 5 mm breit.
Abb. 1. Proben fiir die Outepriifung.

und diesen W ert mit der Bandbreite und der Anzahl 
der Einlagen vervielfacht, so erhalt man bei Bandern 
mit vielen Einlagen Rechnungswerte, die gegenuber 
der wirklichen Zugfestigkeit des Bandes viel zu hoch 
sind. Da einem Zerreifiversuch am ganzen Band aber 
technische und wirtschaftliche Hindernisse im Wege 
stehen, hat der Faberg den 150 mm breiten Streifen 
festgelegt. Hier handelt es sich um die gleiche 
Priifungsart wie bei Drahtseilen. Der Versuch am 
20 mm breiten Streifen entspricht etwa dem Zerreifi- 
versuch an einzelnen Drahten, der Versuch am 
150 mm breiten Streifen dem ZerreiBversuch am 
ganzen Seil. Die Dehnung, welche die Probe bis zum 
Beginn des Bruches erleidet, wird gleichfalls ge- 
messen. Der Dehnungswert soli 25 o/o nicht iiber- 
schreiten, damit sich das neue Band im Betriebe nicht 
zu stark dehnt und nach dem Auflegen nicht mehr- 
mals verkurzt werden muB.

Ebenso wichtig wie die Priifung der Einlagen ist 
die Priifung des G um m is. Dazu wird vom fertigen 
Band die Guminideckplatte abgezogen und ein Probe- 
streifen von 5 mm Breite ausgestanzt (c in Abb. 1). 
Beim ZerreiBversuch muB das Gummi eine rechneri- 
sche Festigkeit von mindestens 235 kg/cm2 ergeben. 
Dieser W ert ist auBerordentlich hoch, es hat sich aber 
gezeigt, daB Festigkeit und Abrieb bei den fiir Bander 
verwendeten Gummisorten in einem bestimmten Ver- 
haltnis stehen. Hohe Festigkeit ergibt geringen 
Abrieb, geringe Gummifestigkeit hohen Abrieb. Unter 
diesen Umstanden kann auch auf eine Priifung der 
Abriebfestigkeit selbst verzichtet werden, zumal da 
die bisher dafiir bekannten Priifmaschinen sehr un- 
zuverlassige Ergebnisse liefern. Die Dehnung ist mit 
475o/o festgelegt und bildet in gewisser Weise ein 
MaB fiir die Arbeitsfahigkeit des Gummis. Eine hohe 
Arbeitsfiihigkeit ist nótig, damit bei der Aufgabe 
gróBerer Stiicke keine Einrisse und sonstigen Zer- 
stórungen am Bandę entstehen.

O ft sieht man an Bandern im Betriebe, daB sich 
die Einlagen infolge der dauernden Umbiegungen 
beim Uberlaufen der Umkehrtrommeln voneinander 
lósen oder dafi sich die Deckschicht von den Ein
lagen trennt; in beiden Fallen wird das Band un- 
brauchbar. Fiir das neue Band mufi also eine hohe 
Trennfestigkeit zwischen den Einlagen oder zwischen 
Einlagen und Deckschichten gefordert werden. Beim 
Yersuch wird der 2 cm breite Bandstreifen an einem

Ende zwischen Tragseite und Einlage oder zwischen 
den Einlagen oder zwischen Einlage und Laufseite 
so weit in zwei Schichten getrennt, daB man diese 
durch Klemmen erfassen kann. An eine der Klemmen 
hangt man ein Gewicht von 8 kg; innerhalb von 2 min 
darf dann keine weitere Trennung der Schichten um 
mehr ais 15 mm stattfinden.

Gummi ist ein orgahischer Stoff, der im Laufe 
der Zeit eine chemische Umwandlung erfahrt; er wird 
spróde und briichig oder schmierig, d.h. er altert. Man 
mufi also danach trachten, daB die Alterungsfahigkeit 
recht gering ist, sonst kann auch ein Band, das neu die 
besten Giiteziffern aufweist, im Betriebe schnell zer- 
stórt werden. Der Hersteller ist in der Lage, durch 
Schutzmittel ein der Alterung gegenuber sehr wider- 
standsfahiges Gummi zu erzeugen. Die praktischen 
Untersuchungen haben aber gezeigt, dafi viele zur zeit 
auf dem M arkt befindlichen Bander in dieser Hinsicht 
durchaus unzureichende Eigenschaften aufweisen. 
Bei der Abnahmepriifung muB man ein kiinstliches 
Alterungsverfahren anwenden, das bereits in wenigen 
Tagen mefibare Ergebnisse Iiefert. Ais solche sind 
bekannt: 1. Bestrahlung mit ultraviolettem Licht,
2. Lagerung in Sauerstoff, 3. Lagerung in ozonisiertem 
Sauerstoff, 4. Lagerung unter Luftdruck, 5. Lagerung 
bei erhóhter Temperatur. Die Bedingungen konnen 
beliebig vereinigt werden, so dafi dadurch die ver- 
schiedensten Móglichkeiten zur Beschleunigung des 
Alterungsvorganges an Hand gegeben sind und 
theoretisch schon nach halbstiindiger Dauer eine rest- 
lose Zerstórung des Gummis herbeigefiihrt werden 
konnte. Das kiinstliche Alterungsverfahren soli der 
natiirlichen Alterung im Betriebe móglichst nahe 
kommen und nur der ZeitmaBstab geandert werden.

Ein von G e e r  empfohlenes yerfahren1 besteht 
darin, daB man die Proben in einem móglichst genau 
70° warmen Raum in gewóhnlicher Luft lagert, fiir 
dereń dauernde Umwalzung und Erneuerung ein be
sonderer Ventilator sorgt. In Abb. 2 sind ais Beispiel 
zwei von Geer ermittelte Alterungskurven gezeichnet.
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Abb. 2. AIterungsversuche von Geer.

Die gestrichelte Linie laBt die Abnahme der 
ZerreiBfestigkeit bei natiirlicher Alterung im Ver- 
lauf von 41/2 Jahren erkennen. Die ausgezogene 
Linie kennzeichnet den Verlauf bei kunstlicher 
W armealterung. Die Zahlen auf der Abszisse be-

1 Ten years’ experience w ith  aging tests, India R ubber W orld 1921, 
S.SS7.
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ziehen sich fur die Tage auf die kunstliche, fur 
die Monate auf die naturliche Alterung. Die Ver- 
suchsergebnisse zeigen eine recht gute Uberein- 
stimmung zwischen beiden und berechtigen dazu, 
die reine W arm ealterung auch fur die Untersuchung 
der Bander anzuwenden. Dementsprechend ist im 
Norm blattentwurf BERG 2102 vorgesch!agen worden, 
daB man ein Probestiick in einem Warmeschrank
6 Tage lang einer Tem peratur von 70° aussetzt. Nach 
beendeter Alterung sollen an diesem Probestiick die 
Untersuchungen iiber Zugfestigkeit und Dehnung des 
Gummis sowie iiber Trennfestigkeit der Ein lagen 
wiederholt werden. Da das Alterungsverfahren in den 
Kreisen der Kautschukindustrie noch umstritten ist, 
sind im Normblatt keine Zahlen fur die zuliissige 
Verringerung der Giiteziffern genannt. Nach meinen 
Untersuchungen sollte man aber verlangen konnen, 
daB die W erte fiir Zerreififestigkeit, Dehnung und 
Trennfestigkeit nach der Alterung um nicht mehr ais 
30 o/o geringer ais beim Versuch am neuen Band sein 
cliirfen.

Wichtig ist auch die Erm ittlung der Wasser- 
aufnahmefahigkeit. Sind die Ein lagen nicht innig 
genug mit Gummi durchtrankt, so gelangt in nassen 
Betrieben durch irgendwelche, vielleicht unsichtbare 
Verletzungen der Gummideckplatte die Feuchtigkeit 
in die Baumwolleinlagen, diese ąuellen und lósen sich 
vom Gummi. Die dadurch am Bandę verursachten 
Zerstorungen sind bekannt. Der Norm blattentwurf 
iiber die Lieferbedingungen enthalt daher fiir die 
W asseraufnahmefahigkeit folgende Bestimmung: Ein 
2 ćm breiter und 20 cm langer Streifen, der quer zur 
Laufrichtung aus dem fertigen Band herausgeschnitten 
ist, wird gewogen, 24 h lang unter W asser gelagert 
und abermals umgewogen. Die sich hieraus ergebende 
Gewichtsvermehrung wird ausgedriickt in Hundert- 
teilen des Gewichtes der Einlagen. Das Gummi- 
gewicht der Deckplatten wird also nicht mit in 
Rechnung gesetzt. Auch iiber diese Priifung konnte 
noch keine Einigung mit der Kautschukindustrie er
zielt werden. Deshalb hat man zunachst nur das Priif- 
verfahren beschrieben, dagegen noch keine Zahlen 
genannt. Die hochstzulassige W asseraufnahm e diirfte 
nach meiner Ansicht 1 0 -1 5  o/o nicht iiberschreiten.

Die Erórterung der im Norm blatt BERG 2102 
festgelegten Prufverfahren kann den Eindruck er- 
wecken, ais wurden die Kosten fiir die Priifung bei 
der Vielzahl der Untersuchungen unertraglich hoch. 
Setzt man aber den Betrag ins Verhaltnis zu den 
Kosten des ganzen Bandes, so ist er verschwindend 
klein. AuBerdem besteht natiirlich kein Zwang fiir 
die gewissenhafte Durchfiihrung aller Priifungen, 
sondern man wird sich in der Regel damit begntigen, 
die Giitezahlen nachzupriifen, denen man erfahrungs- 
gemaB die groBte Bedeutung beimiBt. W ichtig ist, daB 
der Hersteller zu eingehender Forschung und damit 
zur Verbesserung seiner Erzeugnisse veranlaBt wird, 
noch wichtiger, daB die Normung gute und schlechte 
Bander einwandfrei zu unterscheiden erlaubt.

B e tr ie b s m a f iig e  B e h a n d lu n g  von G u m m i- 
fo rd e rb a n d e rn .

Trotz der groBen Fortschritte in der Herstellung 
bleibt aber der Gum m ifordergurt ein Erzeugnis, das 
im Betriebe pfleglich behandelt werden mufi. Von 
den Forderungen an den Betrieb, von dereń Beachtung 
die Wirtschaftlichkeit der ganzen Anlage in hohem

Mafie abhangig ist, sollen hier nur einige erórtert 
werden.

Viele Zerstórungsursachen des Gummigurtes sind 
auf bauliche Mangel der Anlage selbst zuriick- 
zufuhren. Eine wichtige Frage ist die Wahl der 
Durchmesser fur Antriebs- und Umkehrtrommeln. 
Die engen Vcrhaltnisse in der Grube zwingen zur 
Beschrankung. Nach den fiir den Betrieb iibertage 
geltenden Gesichtspunkten mufiten diese Trommeln 
fast 1 m Durchmesser haben. Da das Untertageband 
aber infolge der Verwendung dunnerer Einlagen 
elastischer ist, kann man mit 500 mm Durchmesser 
auskommen; weniger ais 350 mm sollte man bei 
Banderii mit 4 -5  Einlagen móglichst nicht wahlen. 
Zwingen bauliche Gesichtspunkte zu einem kleinen 
rrommeldurchmesser, so muB man sich unbedingt 

dariiber klar sein, daB die Lebensdauer des Bandes 
erheblich darunter leidet.

Bei der Wahl des Durchmessers fiir die Tragrollen 
ist man weniger beengt, hier durfte der richtige W ert 
80-100 mm sein. Besondere Sorgfalt ist auf die Gute 
der Lagerung und der Verkapselung der Lager gegen 
das Eindringen von Staub zu verwenden. In der Frage, 
ob Walz- oder Gleitlager den Vorzug verdienen, sind 
die Ansichten noch stark geteilt. Mehrfach hat man 
mit Kugellagern sehr schlechte Erfahrungen gemacht 
und ist sogar wieder zu Gleitlagern zuriickgekehrt. 
Der Grund war meistens, daB die Kugellager ver- 
schmutzten und sich festsetzten oder sehr schnell ver- 
schlissen. Die Ursache fiir derartige MiBerfolge liegt 
aber nicht im Kugellager selbst begriindet, sondern 
allein darin, daB die Kapselung das Eindringen von 
Staub nicht geniigend verhindert hat. Einem schlecht 
eingebauten Kugellager ist ein Gleitlager unbedingt 
Yorzuziehen. Schon aus Griinden der Kraftersparnis, 
die ganz besonders bei den mit Druckluft an- 
getriebenen Bandem erheblich ins Gewicht fallt, sollte 
man aber Kugellager bevorzugen. Die erste Bedingung 
fiir ihre wirtschaftliche Verwendung ist jedoch, dafi 
man sie richtig einbaut und nicht an falscher Steile 
spart. Man sollte sich also auch hier die iiber- 
tage gesammelten Erfahrungen weitgehend zunutze 
machen, denn iiber- und untertage herrschen dieselben 
Bedingungen.

Dasselbe gilt fiir die Neigung der Seitenrollen bei 
Muldenbandern. Der Neigungswinkel soli nicht mehr 
ais 20° betragen.

Im ałlgemeinen verwendet man heute untertage 
Bander, bei denen Lauf- und Tragseite gleich dick sind. 
Diese Ausfiihrung verdient den Vorzug, wenn die 
Gurte, wie es bei Strebbiindern meist der Fali ist, mit 
Rucksicht auf das Umlegen auf beiden Seiten benutzt 
werden. Bei Streckenbandern sollte man aber die 
Laufseite nur etwa 1 mm dick und dafiir die Tragseite 
3—4 mm dick ausfiihren. Ein solcher Gurt wird auch 
bei der Bergefórderung weniger leiden; besonders im 
Braunkohlenbergbau hat sich in letzter Zeit heraus- 
gestellt, daB bei sehr hoch beanspruchten Bandern 
sogar Deckplattenstarken von 5—7 mm wirtschaftlich 
sind. Dieser Fórderung steht die Tatsache entgegen, 
daB Gummibander haufig auf der Laufseite starker 
ais auf der Tragseite abgenutzt werden. Der Grund 
dafiir ist aber nur die ungeniigende Reinhaltung der 
Laufseite. Das Band muB auf der Laufseite von darauf 
fallendem Gut griindlich gereinigt werden, sonst 
driickt sich dieses auf den Umkehrtrommeln in das 
Gummi und zerstórt es. Fest eingestellte Abstreicher,
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die von Zeit zu Zeit nachgestellt werden mussen, 
gentigen deshalb nicht immer fur die Reinigung der 
Laufseite. Abstreicher mussen durch Gewicht oder 
Feder gleichmafiig an das Band angedruckt werden.

Abb. 3. Reinigungswalze.

Besser verwendet man eine schraggestellte umlaufende 
Reinigungswalze oder eine Walze mit schrauben- 
formig angeordneten Gummileisten (Abb. 3). Natur- 
lich mussen auch die Antriebs- und Umkehrtrommeln 
selbst, soweit es nótig ist, mit Abstreichern versehen 
sein, damit Fremdkorper, die trotz der Reinigung 
zwischen Band und Trommel gelangen, nicht an der 
Trommel haften bleiben. Eine bemerkenswerte Bauart 
einer Umkehrtrommel, bei der besonders die Reinigung 
der Laufseite berucksichtigt ist, zeigt Abb. 4. Die 
Trommel hat an Stelle des zylindrischen Mantels 
einzelne Stabe, zwischen denen die Verunreinigungen 
hindurchfallen konnen. Sie gelangen dann auf einen 
Doppelkegel und werden nach aufien befordert.

'} n

Abb. 4. Endbock mit Stabtrommel.

Aufier den Vorkehrungen zur Reinigung des 
Bandes auf der Laufseite sollten aber auch alle Mafi- 
nahmen getroffen werden, mit denen man die Ver- 
schmutzung verhiiten kann. Fiierzu gehort auch die 
Auswahl der Bandverbinder. An den Verbindun°-s- 
stellen fallt unter Umstanden feines Gut durch das 
Obertrumm auf die Laufflache. Wenn sich dieser 
Ubelstand auch nicht ganz beseitigen laBt, so sollte 
man wenigstens Bandgelenkyerbinduncren da ver- 
meiden, wo es irgend moglich ist, d. h. man sollte die 
Bandstucke nicht durch Draht- oder Blechgelenke 
verbindęn, sondern zusammenvulkanisieren. Dieses 
vorzugIiche Mittel der Gummibandverbindung kann 
man auch im Betrieb untertage weitgehend anwenden. 
Eine Grenze bildet nur die Befórderungsmóglichkeit

des zusammengewickelten Bandes. Bander im Band- 
berg und Streckenbander, dereń Lange seiten verandert 
werden muB, lassen sich ohne Schwierigkeiten in der 
Grube endlos vulkanisieren. Diesem Zweck dienen 
ortsbewegliche Gerate, bei denen die Erwarmung 
elektrisch erfolgt. Selbst wo kein elektrischer Stroni 
zur Verfugung steht, ist das Heifiyulkanisieren dadurch 
moglich, daB man mit Druckluft einen kleinen Kom- 
pressor betreibt, durch den die Luft die fur das 
Vulkanisieren erforderliche Tem peratur von 120-150° 
erhalt. Eine derartige betriebssichere Bandverbindurig 
wiirde manche Mangel beseitigen, unter denen das 
Untertageband heute noch leidet.

Eine gute Bandverbindung ist auch die erste 
Voraussetzung fur das Geradelaufen des Bandes. 
Bekanntlich treten in dieser Hinsicht zahlreiche 
Schwierigkeiten auf. Das Band liiuft an einer Seite 
von den Rollen ab und schuttet einen Teil des Forder- 
gutes aus; auBerdem schleift es an irgendwelchen vor- 
stehenden Kanten und wird zerstórt. Die Griinde fiir 
das Ablaufen liegen nur dann im Band selbst, wenn 
es durch irgendwelche Umstande einseitig stark ver- 
zerrt ist oder wenn die Verbindungen schief eingesetzt 
sind. In den meisten Fallen ist unsachmafiiger Einbau 
der Rollenstuhle die Ursache; die Rollen mussen genau 
in einer Linie stehen, d. h. in der BandstraBe durfen 
keine seitlichen Krummungen sein. Dariiber hinaus 
mussen aber die einzelnen Stiihle genau waagrecht 
und die Achsen auch genau parallel zueinander liegen, 
was bei guten Bauarten durch die Trageisen oder 
Abdeckbleche meist zwangslaufig gegeben ist. Liiuft 
das Band trotz aller Vorsicht schief, so sind einzelne 
Rollen oder einzelne Rollenstuhle schrag zu stellen. 
Dieses bequeme, aber technisch falsche Mittel fuhrt 
zwar immer zum Ziele, sollte aber nur ais Not- 
maBnahme betrachtet werden.

Eine Kantenfiihrung in Form von seitlich an- 
gebrachten Rollen ist moglichst zu vermeideu. Soli 
die Seitenrolle wirklich ihren Zweck erfullen, so mufi 
sie, um das Band auf die Mitte zu driicken, einen 
starken Druck auf die Bandkante ausuben. Gummi- 
bander sind aber gerade gegen diesen seitlichen Druck 
trotz Kantenschutz und sonstiger MaBnahmen sehr 
empfindlich. Die Einlagen werden dabei gestaucht und 
losen sich voneinander, so daB die Zerstorung des 
ganzen Bandes die Folgę ist. Verwendet man dennoch 
Kantenrollen, so durfen sie nur die Aufgabe eines 
Sicherheitsventils haben, d. h. sie mussen in geniigen- 
dem Abstand von der Bandkante angebracht und nur 
in Ausnahmefallen zu wirkeri berufen sein, damit noch 
gioBere Schaden durch Schleifen des Bandes an 
Konstruktionsteilen yermieden werden. Auch Seiten- 
bleche soli man nicht zur Geradfiłhrung des Bandes 
benutzen. Dieses muB vielmehr geradlaufen. ehe die 
Seitenbleche aufgesetzt werden, die nur einen Schutz 
gegen herabfallendes Gut, nicht aber ein Mittel zur 
Geradfiihrung sein sollen.

Die vorstehenden Ausfuhrungen iiber die betriebs- 
maBige Behandlung der Bander sind liickenhaft, aber 
eine planmafiige Erórterung aller Einzelfragen wurde 
hier zu weit fuhren. In erster Linie sollte gezeigt 
werden, dafi fiir die wirtschaftliche Anwendung 
von Gummibandern im Bergbau untertage nicht nur 
ein gutes Band und eine gute Aniage, sondern vor 
allem eine sachmafiige Behandlung im Betriebe 
erforderlich sind.
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Z u s a m m e n fa s s u n g .
Nach einem kurzeń Hinweis auf die Bedeutung 

der Gurtforderer fiir den Bergbau wird die Normung 
der Guteprufung fur Gummifórderbander eingehend 
behandelt und dabei niiher erljiutert, welche Griinde

zu den im Norm blattentwurf DIN BERG 2102 fest- 
gelegten Prufverfahren gefiihrt haben. Weiterhin 
folgen Hinweise auf die Mangel, die oft die U r
sache fiir eine vorzeitige Zerstórung der Bander im 
Betriebe sind.

Betrieb und U berw achung  von G um m ifórderbandern  untertage.
V°n Betriebsdirektor Bergassessor K. E i s e n m e n g e r ,  Bochum.

(Mitteilung aus dem AusschuB fiir Bergtechnik, Warme- und Kraftwirtschaft.)
Die Unterlagen zu den nachstehenden Aus- 

tuhiungen sind auf einer Ruhrzeche von Oktober
m indo T  ZeitPunkt des ersten Bandeinsatzes, bis 
Mai 1931 gesammelt worden, wobei sich die Beob
achtungen auf 20 Bandanlagen mit insgesamt 3050 m 
gi o 15 ter Forderlange, 3775 Betriebstage und 43 785 
tietriebsstunden erstreckt haben. Von den Band- 
‘̂ nl?gen Hefen 15 in Abbaufórderstrecken, und zwar 
: £'.r Kohlen- und 7 fiir Bergefórderung. Die ubrigen
o ander dienten ais Strebbiinder zur Fórderung 
'on  Kohlen und Bergen. Durchgehend, fanden 
ungemuldete Gummibander von 660 mm Breite ohne 
Abdeckung des Untertrumms Verwendung.

E in s a tz  d e r  G u m m ifó rd e rb a n d a n la g e n .
Die Bandanlagen wurden in 2 Feldesteilen, dem 

budwestfeld und M ittelfeld, in demselben 1,40 m 
machtigen Flóz eingesetzt. Das Siidwestfeld (Abb. 1)

<Sc/rf.J

neue Bandstrecke z u  stoBen. Die fordertechnisch be- 
friedigenden Erfahrungen im Siidwestfeld fuhrten 
dazu, ein in der Vorrichtung befindliches Feldesstiick, 
das M ittelfeld, von vornherein auf Bandfórderung zu- 
zuschneiden. In dem betreffenden Felde lag das Flóz
o0 m unterhalb der Hauptfórdersohle.

-----Sfof?/°/7Óg/7(/
----- Sergeóanc/

Abb. 2. Streckenfiihrung bei Band- 
und bei W agenforderung im Mittelfeld.

Nórdlich und siidlich wurde der Abbau durch 
Storungen im Streichen begrenzt, zwischen denen sich 
das flachgelagerte Flóz zu einem Sattel leicht auf- 
wolbte. Das in diesem Feldesteil vorgesehene Revier 
sollte eine Tagesfórderung von 500 t  liefern, die nur 
bei gleichbleibenden Betriebsverhaltnissen ais rre- 
wahrleistet erschien. In Abb. 2 kennzeichnen die 
doppelt ausgezogenen, gewundenen Linien den zu er- 
wartenden Verlauf der Strecken bei sóhliger Auf- 
fahrung, wahrend die Bandstrecken den gewahlten 
Fórdenvegen entsprechen. Kurvenreiche Abbaufórde- 
wege, Anderung der flachen Bauhóhen fiir die einzel
nen Streben, dereń Lange teilweise auf die Halfte der 
urspriinglichen zuriickgegangen ware, Verlust oder 
erschwerter Abbau von Restpfeilern wurden hier die 
gleichzeitige Gewinnung grofier Fórdermengen kaum 
zugelassen haben. Gegenuber der Zersplitterung der 
einzelnen Bandanlagen im Siidwestfeld fallt hier die 
Geschlossenheit der Bandbetriebe ins Auge. Eine 
Bandanlage, die ihre Wasch- und Siebberge aus einem 
auf der Sattellinie stehenden Speicher erhielt, ver- 
sorgte zuerst die nórdlich der Sattelstrecke gelegenen 
Betriebe beim Riickwartsabbau und spater die ent- 
sprechenden des Siidflugels beim Vorwartsabbau. 
Zwei Kohlenstreckenbander brachten die gewonnene 
Kohle zu den dicht am Gesenk liegenden Ladestellen. 
Die westlichen Streben wurden wegen der flach- 
welhgen Lagerung und der dadurch bedingten Auf-

--- /fo/7/enóand
------ &ergeóa/7c/

Abb. 1. Bandanlagen im Siidwestfeld1.

war vor Einfiihrung von Fórderbandern bereits weit- 
gehend aus- und vorgerichtet. Man entschloB sich 
dort zu dieser BetriebsmaBnahme, um den von der 
Hauptfórderanlage rd. 3000 m entfernten Feldesteil 
jnoglichst schnell zu verhauen. Die bereits vor- 
nandenen Fórdermittel — Abbaulokomotiven — lieBen 
mfolge des schlechten Streckenzustandes eine Fórder- 
steigerung nicht zu, so daB bei dem ersten Betriebs- 
punkt Bandfórderung fiir eine restliche streichende 

órderlange von 200 m ais angebracht erschien. Die 
erhiebgeschwindigkeit konnte planmafiig gesteigert 

''erden, blieb jedoch von der Zufiihrung geniigender 
ergemengen fiir den vollstandig einzubringenden 
ersatz abhangig, so daB man spater bei Anwendung 

'on Bandern fiir die Kohlenabfórderung das gleiche 
ordermittel auch fiir die Bergezufuhr wahlte. Da 

jedoch bei ausschliefilicher Zufiihrung der Berge mit 
and die Begradigung der vorhandenen Strecken zu

e. ebliche Kosten verursacht hatte, begniigte man sich 
amit, fiir je 50 m eine ortfeste Kippe vorzusehen und 

iły -fu r  diese unterhalb der alten Fórderstrecke eine
Banrf Reihenf0'g= des Einsatzes und die Zusam m engeliorigkeit der 

■wlagen gehen h ier und in Ahb. 2 aus der Bezifferung hervor.
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w artsfórderung unterhalb der Fórdersohlenhdhe an- 
stehender Reststreben mit Strebbandern ausgeriistet.

L e is tu n g e n  u nd  K o sten  d e r  B a n d b e tr ie b e .
Den Unterschied in der Bewahrung der Bander in 

den beiden geschilderten Feldesteilen kennzeiclmet am 
besten ein Vergleich der Ausnutzung, der Leistung und 
der Betriebskosten. Im Sudwestfeld sind mit 10 Ab- 
baustreckenbandern und einer groBten Fórderlange

von 1695 m 206660 t  Kohle und 125562 t Berge in 
18435 Betriebsstunden gefordert worden, je Betriebs- 
stunde und Bandmeter also 11,2 kg, im M ittelfeld mit
5 Abbaustreckenbandern je Betriebsstunde und Band
meter 27,8 kg und mit 5 Strebbandern 58,35 kg. Im 
M ittelfeld hat man demnach durch die Zusammen
fassung der Betriebe den zwei- bis fiinffachen Aus- 
nutzungsgrad gegeniiber dem Sudwestfeld erreicht.

Z a h le n ta f e l  1. Kennziffern der Bandfórderung.

Feldesteil
Mittlere Lange Mittlere Fórderung

Bandweg
Kohle Berge Kohle Berge Kohle und 

Berge
m m t/h t/h t/h

Abbaustrecke
Abbaustrecke
Streben

110
103
112

81
104
118

22,4
28,9
31,8

15.7
21.7
22.7

19,3
25,2
26,5

Kapitaldienst, Instandhaltung 
und Kraft, bez. auf 100 m Lange

Kohle Berge ! K^ “? d

J d  t Jd t j ( n
Sudwestfeld. 
Mittelfeld . .

0,16
0,12
0,12

0,26
0,14
0,24

0,39
0,24
0,35

1 Errechnet fur !00% igen  Bandeinsatz.

In der Zahlentafel 1 sind weitere kenuzeichnende 
GróBen zusammengestellt. Die mittlere Bandlange 
entspricht der Halfte der im Durchschnitt iiberwunde- 
nen groBten Entfernung, die im Sudwestfeld bis auf 
340 m fiir ein Kohlenstreckenband und 290 in fiir ein 
Bergestreckenband anstieg. Die mittlere Bandfórde
rung je h wird durch Anlauf- und Ubergangszeiten 
beeintrachtigt. Im M onatsdurchschnitt sind — vor 
allem im M ittelfeld — Fórderleistungen von 50 t/h 
fiir Kohlenstreckenbander, 30 t/h  fiir Bergestrecken- 
biinder und 40 t/h  fiir Strebbiinder bei gleichzeitiger 
Kohlen- und Bergefórderung erreicht worden. Die in 
den letzten Spalten angefiihrten Selbstkosten erfassen 
die Aufwendungen fiir Abschreibung, Verzinsung und 
Instandhaltung (AVI-Kosten im Sinne F o lk e r t s 1) 
sowie die Energiekosten. Die Lóhne fiir Beladung 
des Bandes, Bandwartung und Fórderwagenfiillung 
sind nicht beriicksichtigt. Als yerschleiBziffer1 zur 
Ermittlung der AVI-Kosten wahlte man im Sud
westfeld mit ungiinstigen, nassen Bandstrecken und 
grófierer Beanspruchung infolge noch mangelnder 
Erfahrung fiir Kohlenstreckenbander 4 und fiir die 
Befórderung von Querschlagbergen 4,5, im Mittcl- 
feld fiir Kohlenstreckenbander und Bergestrecken- 
biinder, die nur Wasch- oder gesiebte. Haldenberge 
zu befórdern hatten, 3,5 und fiir die Strebbiinder, 
die infolge der standigen Umlegung den groBten 
Beanspruchungen ausgesetzt waren. 5. Die auf diese 
Weise fiir samtliche Bandanlagen errechneten AVI- 
Kosten ergaben in ihrer Endsumme einen Betrag, 
der den wirklichen Aufwendungen entspraeh. Um 
die Belastung der absatzfahigen Fórderung durch 
die gesamte Abbaustreckenfórderung — Kohle und 
Berge — zu erfassen, ermittelte man unter Beriick- 
sichtigung sonstiger Abbaustreckenfórdermittel den 
Anteil der Bandfórderung an diesen. Auf Grund dieses 
Anteilverhaltnisses ist die Belastung je t Nutzfórde- 
rung bei 100°/oigem Bandeinsatz festgestellt worden 
(Zahlentafel 1, Ietzte Spalte). Unter Beachtung dieser 
Gesichtspunkte ergab sich fiir das M ittelfeld je 100 m 
mittlere Bandfórderung eine Belastung der absatz
fahigen Fórderung von 24 Pf. gegeniiber 39 Pf. im 
Sudwestfeld. Bemerkenswert sind die Kosten fiir die 
Strebbandfórderung, die mit 35 Pf. die entsprechenden

1 F o l k e r t s  und B e c h t o l d :  Anw endungsm dglichkeit und W irt- 
schaftlichkeit der B andfórderung im Steinkohlenbergbau, Oliickauf 1930, S.8K

Kosten fiir Strebrutschen nach den letztjahrigen Er- 
mittlungen des Bergbau-Vereins um 7 Pf. iibersteigen.

AbschlieBend kann gesagt werden, dafi die Ein- 
fiihrung der Bandfórderung im M ittelfeld zufrieden- 
stellende Ergebnisse gezeitigt hat. In dem 10 Monate 
umfassenden ersten Bauabschnitt wurde eine durch
schnittliche M onatsfórderung von 9000 t und im 
zweiten, gleich langen Zeitraum von 10240 t  erreicht. 
Die Gesaintkosten an Lohn, Materiał und Maschinen- 
miete sanken von 6,14 M /t im ersten auf 4,95 M /t im 
zweiten Bauabschnitt; die Revierleistung konnte von 
rd. 2 t auf mehr als 3 t gesteigert werden.

B e tr ie b s ii  b e r w ach  u ng.
Die Zusammenstellung der yorstehend erórterten 

Betriebsergebnisse wurde ermóglicht durch eine ein- 
gehende Betriebsiiberwachung, die bei den geringen 
vorliegenden Erfahrungen mit Bandfórderungen als 
notwendig erschien. Die Uberwachung erstreckte sich 
auf die Ausnutzung der Bander sowie auf die Selbst
kosten fiir Anschaffung, Unterhaltung und Betrieb.

Voraussetzung aller Feststellungen war die Kenn- 
zeichnung der einzelnen Bandstiicke, Maschinen usw. 
und der laufende Nachweis ihres Verbleibs. Samtliche 
Bandstiicke wurden beziffert und im Rahmen der 
Bandanlagen mit Hilfe eines dem Steigeranschnitt und 
Schichtenzettel ahnlichen Bandheftes iiberwacht. Jede 
Bandanlage galt als selbstandiger Betriebspunkt, 
als dessen Belegschaft die in der Bandanlage ein- 
gesetzten einzelnen Bandnummern betrachtet wurden. 
Ein solches Bandrevierheft bestand aus dem Schichten
zettel (Vordruck 1) und dem Tagesbericht (Vor- 
druck 2). Der Schichtenzettel gab Auskunft iiber die 
Beanspruchung der Einzelbandstiicke. Solange ein 
Bandstiick in derselben Bandanlage lief. wurde je Tag 
und Schicht ein entsprechender Vermerk gemacht. Der 
Einbau oder Ausbau ging aus dem Fehien oder Neu- 
erscheinen dieses Vermerks hervor. Rechts von den 
Schichtenvermerken trug man die monatlich ver- 
fahrenen Schichten, die Betriebsstunden und die 
Fórderleistung ein. Bei Einsatz in einer andern 
Bandanlage erschien das Band mit seinen friihern 
Leistungen.

Der die SchluBseite des Bandheftes bildende 
Tagesbericht lieferte ein Bild von der Ausnutzung der
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Band-
9tiick

Nr.

Lan
ge

m
2.

Schichten 
Januar 1932

3. 29. 30.

Summę

der Fbi®
Schich- ?,n

ten Vor' monat

Zus.

Summę
gefor- bis Ende 
derte Vor- 

Menge monat 
t t

Zus.

t

Summę
Be- bis 

triebs- Ende 
stun- Vor- 
den imonat

Zus.

24
25 

109

j 92 

|

/ / / / / / / / 23 556 579 5530 ,80 67 822,72 73 354 ,52 165 2484 2649

103
106

98 / / / / / / t ! 23 506 529 5530 ,80 73 941,72 79 472,52 165 2269 2434

102 I
104
301

j 88 / / / / / - / t ; 23 591 614 5 530 ,80 6S 841 ,72 74 372,52 165 2449 2614

1
2 ] 100 / / / / / / / / 23 501 524 5530 ,80 63 641,72 69  172,52 165 2484 2649
9

17
49
43

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

l i
/ /

23
23

516
414

539
437

5530 .80
5530 .80

113 430 ,72  
3 130,40

118 961,52 
8 661,20

165
165

2651
2195

2816
2360

V o r d r u c k  1. Schichtenzettel der Einzelbander fur eine Gurtforderanlage.

Bemer-
kungen

c CJ
b£ V o l le  W a g e n L a u f z e i t
'■Ci M orgen- M ittag- Nacht-

O schichł schicht schichł Mo. Mi. Na. ZUS.
111 Kohle| Berge Kohle Berge Kohle j Berge h h h li

2. 466 3 55! — ____ ____ ____ 9.4 6 | - 0 8
3. 466 388 — — ____ ___ 46 6 — 3 9
5. 466 4 0 0 ; — — ___ 75 14 6 i - 3 9
7. 466 37 0 ; — — ____ — 7 6 | — 1 7

26. 457 234 _ _ 11 6 7
27. 457 470 — — _ _ 2 6 7
28. 457 342 — — — _ 14 6 7
29. 457 442 — -— _ _ 2 6 6
30. 457 453 — — — — 12 6 7
insges. 9086 — i

102 251 140 -  25 | 165

Durchschnitt der je Arbeitstag in Betrieb gewesenen 
Bandlange 460,13 m, der gefórderten Kohlenmenge 251,671 t, 
der gefórderten Bergemenge 9,603 t.
Monat: Januar 1931. Reviersteiger:

V o r d r u c k  2. Tagesbericht fiir Gurtforderanlage.

G esam tan lage  und  so m it  U n te r la g en  zur Selbs tkos ten-  
erm ittlung. G leichzeit ig  e rm óg l ich ten  die ais ;Be- 
merkung« e in zu tragenden  S tó rungen ,  S chw ierigke iten  
der B a n d fó rd e ru n g  zu erkennen  und  zu beseitigen. 
Die lau fende  U berw achung  d e r  Kosten  fiir  W a r tu n g  
und P f lege  d e r  A ntr iebss te l len  und  des  T ra g te i le s  
erfo lg te karte im aBig. Uber jede  in s tan d se tzu n g ,  
Lieferung von E rsa tz te i len  und  B e tr iebsm it te ln  ein- 
schlieBlich d e r  Schm ierm itte l  w u rd e n  R e para tu r-  
und V errechnungssche ine  ausges te l l t .  Die gróB te  
Schwierigkeit b o t  die d au e rh a f te  B ezeichnung d e r  
einzelnen Bandstucke,  w o fu r  m an nach vielen Ver- 
suchen alle  10 m m it hel lfa rb igem  G um m i in die Deck- 
schicht e invu lkan is ie r te  N u m m e rn  w ah lte .

E r f a h r u n g e n  m i t  A n t r i e b ,
T r a g -  u n d  B a n d t e i l .

Zum A ntr ieb  d ien ten  P re B lu f tp fe i l ra d m o to ren  von 
30, 20 und  10 PS, die, ab gesehen  von einem M itte l-  
antrieb, a is  E n d an tr ie b e  V erw endung  fanden . M an 
fuhr m it G eschw ind igke iten  bis zu 1 m /s .  Da ein 
einseitiger A ntr ieb  seine Z u g b e a n sp ru c h u n g  au f  das  
Band ungle ichm aBig verte ilt .  von einer  H óchs tbean -  
spruchung in dem  dem  A n tr ieb sm o to r  zunachs t  ge- 
legenen gez o g en e n  T ru m m  au sg ehend ,  a l lm ahlich  bis 
auf Nuli abk l ingend , fe rn er  ein A n tr ieb  von z. B. 30 PS 
eine hóchste A n zu g sk ra f t  von rd. 6000 kg g e g e n u b e r  
einer so lchen  des  10-P S -M oto rs  von n u r  2900  kg  ent- 
wickelt, w u rd e n  fiir das  M it te l fe ld  D o p p e la n tr ie b e  m it

je  e inem  M o to r  von  10 PS an  beiden Enderi benutzt.  
Diese A n o rd n u n g  der  A ntriebe (Abb. 3),  w elche  die 
Z ugenerg ie  au f  das  O ber-  u n d  U n te r t ru m m  des B andes 
verte ilt ,  ha t  sich d u rchaus  bew ahrt .  A bgesehen  von 
d e r  M óglichke it  der  V erw endung  g le icher  M o to re n  fu r  
ein kurzes  o d er  langes  Band, lieB sich d ieser  kleine 
M o to r  bei a u f t re te n d e n  S tó ru n g e n  schnell  aus- 
w echseln . W e n n  e r  auch  im Hinblick  au f  die hohe  
D rehzah l u n d  d am it  s ta rkę  L a g e rb e an sp ru ch u n g  viel- 
le icht e tw as  s ta rk e r  zu w ah len  g ew e sen  w are ,  so 
w irk te  sich doch sein E insa tz  h insichtl ich Band- 
sc h o n u n g  und  B e an sp ru c h u n g  der  B andverb indungen  
so  g u n s t ig  aus, daB fiir die B e fó rd e ru n g  gleich- 
k ó rn ig eh  G utes ,  z. B. von W a sc h b e rg en  o d e r  ges ieb ten  
H a ld e n b e rg en ,  zum  D re i la g en b a n d  i ib e rgegangen  
w erd en  konnte .  Bedenken  w egen  g le icher  M o to rd reh -  
zah len  s ind  nicht begrim det.  Den U ntersch ied  des 
E n e rg ie b ed a rfe s  fiir das  un b e lad e n e  U n te r t ru m m  und 
das  be ladene  O b e r t r u m m  y e rm a g  m an o h n e  Schw ierig
keit  zu regeln.

eso>7? — i j—
/4 n fr/eó© -

esom
---- r-

Abb. 3. Zugbeanspruchung im Fordergurt bei einseitigem 
und bei doppelseitigem Antrieb.

Bei dem  T ra g te i l  e rg ab  sich eine n u r  ungen i igende  
Lauffah igke it  der  m it K ugellage rn  o d e r  Ó llo s lage rn  
ausger i is te ten  T ra g ro l le n ,  v o r  al lem in feuchten  
Strecken und  bei d e r  F o rd e ru n g  von  W asc h b e rg en .  
Ihr  E rsa tz  du rch  G le i t la g e r  aus  H ar tho lz ,  d ie  
m it S ta u f fe r fe t t  g esch ń iie r t  w u rd e n ,  v e r r in g er te  die 
W a r tu n g  u n d  g e w a h r le is te te  einen e inw andfre ien  
Lauf. Dem T ra g te i l  s e lb s t  schenk te  m an anfanglich  
zu w en ig  A ufm erksam keit .  Im G e g e n sa tz  zu Band- 
fó rd e ra n lag e n  i ibe r tage  en tfie l  d e r  H a u p tk o s ten te i l  
au f  das  Laufband . E ine  so rg fa l t ig e ,  fe s te  A usf i ih rung  
des  T ra g te i ls  und  vor  al lem der  Schu tz  des  Unter- 
bandes  du rch  A bdeckung  w erd en  w esen tl ich  zu r  Be
tr iebss icherhe it  und  S chonung  des  B andte ils  beitragen .

Ais T ra g g u r te  d ien ten  u rsp r i ing l ich  F iinfłagen- 
biinder, die m an  sp a te r  fiir  die W asch -  und  Siebberge-  
b e fó rd e ru n g  du rch  D re i la g e n b a n d e r  erse tz te .  B ander  
m it  d u rchgew eb tem , im p ra g n ie r te m  K ern  w u rd e n  von 
G ru b e n w a sse rn  s ta rk e r  a n g e g r if fen  a is  M ehrlagen -
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bander, dereń Gummischichten den EinfluB von 
Feuchtigkeit auf die mittlern Lagen anscheinend gut 
fernhielten. Bander mit Kantenschutz bewahrten sich 
am besten und laufen heute noch nach mehr ais 
200000 t Fórderleistung. Bei Dreilagenbandern traten 
ungleichmaBige Langungen der Kettenfaden und damit 
M uldungen auf, die bei starkern Antriebsmotoren 
zur Zusammenfaltung fiihrten. Wichtig ist die Wahl 
móglichst langer Bandstiicke mit Riicksicht auf die 
Schwachung durch jede Verbindung. Bander von 
ursprunglich 30 m wurden spiiter durch Vulkanisie- 
rung bis zu 100 m zusammengefiigt und auf diese 
Weise auch aus noch kurzem Banderii wieder brauch- 
bare Langen hergestellt. Der laufenden Bandinstand-

setzung in einer Vulkanisieranstalt ist gróBtes Gewicht 
beizulegen.

Wichtig ist die zweckmafiige Gestaltung der Band- 
aufgabestelle und des Abwurfs des Gutes in die 
Fórderwagen. Zur Umlenkung des Gutes in die Lauf- 
richtung des Bandes und zu dessen Schonung gegen 
Auffall grober Stiicke diente bei gleichmaBiger Auf- 
gabe durch die Schiittelrutsche der in Abb. 4 wieder- 
gegebene Rost. Bei Venvendung fester Rutschen 
schaltete man zwischen Rutsche und Band einen be
sondern Aufgabebehalter ein. der gróBere FórderstóBe 
aufnahm (Abb. 5). ZurVermeidung von Bruckenbildun- 
gen im untern Teil des W agens durch grobe Stiicke 
war man darauf bedacht. vor Aufgabe der Stiicke die

Z a h le n ta f e l  2. Zugbeanspruchung in Betrieb befindlicher Gummifórderbander.

Versuclis-Nr..........................
V e rs u c h s d a tu m .................
A ntriebsform 1 .....................
M o to rs ta rk e .........................
Gesamtlange des Bandes
F d rd erlan g e .........................
G esam tbeladung .................
Belastung .............................
Geschwindigkeitsgrenze

PS

. . m 
• ■ kff 
• kg/m

m/s
Geschwindigkeitsdurchschnitt . m/s 
G ru n d sp an n u n g ..................... kg

Kohlenstreckenband
1

1. 3. 30 
I

10 + 10 
340 
170 

3400 
20

0,75-1 ,05
1,00
700

1 .3 . 30 
I

10 + 10 
340 
170

0,75—1,20
1,15
700

3 a und 3b 
10. 4. 30 
I u. II2 

1 0 + 3O/lo 
260 
130 

2700 
20 

1,00 
1,0-0,75 

500 
750

Bergestreckenbander
4

29. 3. 30 
II 
10 

300 
150 

3750 
25

0,33

500

5
26. 4. 30 

II 
10 

260 
130

0 ,4 -0 ,6  
0,5
750

6
13. 3. 30 

III 
25 

450 
225 

5000-7000 
2 2 -3 2  

0,55-0 ,80  
0,64
1000

7
2. 5. 30 

III
25

500
250

0,88-1,00
450

17. 5. 30 
III 

25 
520 
260 

4500-6000 
17—25 

0 ,4 -0 .7  
0,45
600

20
10

500
90
80
70
60
50
40
30
20
10

400
90
80
70
60
50
40
30
20
10

300
90
80
70
60
50
40
30
20
10

200
90
S0
70
60
50

40
30

20
10

100
90

70
60

S 50 
A 40 
| 30
I 20 
i 10 

0

700-350
850
850
750
700
750
850
900
950

1000
1200
1350
1450
1550
1750

700—250
500
500
500

500
500
600
650
650
650
650
650

B

500-250
500
500
600
650
700 
850 

/  750-2250 
1100 
1500 
1650 
1850

B

500-1400
500
500
500
500
700
750
750
750
800
850
950

1050
1100
1200

B

B'

750-250
350
400

425
425
425
425
500
500
475

550 
A 600

B

750
750
750
800
850
875
800
900
900
900
925

1000

B '

1000—750 
1000 
1125 
1250 
1300 
1300 

1300- 4500 
1350 
1350

B '

450-150 
350 
400 
350 
350 . 
350
350
350 
350 
450 

350-500 
425 
450 
500 
550 
600 
575 
600 
600 
600 
700 

A 700
650
700
750
750
750
750
700
825
800
775

800
825

850
800
850
875

1000

1000
1000

B '

500

400

300

B

200

100
600 -2850 

1500 
1800 
2000

2000-2850
1750
2050
2250

B
Hóchstausschlage . . . . . . .  kg bis 4000 A_A'

1500—3600
A '- B

2000-5000

1400-3000

1 I bedeutet doppelten Endantrieb, II elnfache.it Endantrieb, III M ittelantrieb.
2 Die Kursivzahleri beziehen sich auf II (einfachen Endantrieb, Kurve 3 b  in Abb. 7).

B '—A haufig bis j B '—A
1000-2000 j 4500 kg, | haufig

A—B lassen all- ; b is uber
1500—2000 ; m iiblichnach 5000 kg

iibersteigen 
nicht 

2850 kg
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Abb. 6. Bandaustrag in Fórderwagen. Abb. 8. Zugkrafte bei Mittelantrieb durch 25-PS-Motor.
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2000

Abb. 5. Aufgabe der festen Rutsche auf das Band.

Selbstkosten der Bandforderung. Stórungen ent- 
standen in der Hauptsache durch Bandrisse, so daB 
die im Betrieb auftretenden Beanspruchungen der 
ZerreiBfestigkeit, vor allem an den Verbindungs- 
stellen, besondere Aufmerksamkeit erforderten. Zur 
Feststellung dieser Grofien wurden unter Ein- 
schaltung eines Dynamometers mit einer Anzeige- 
grenze von 5 t  und Hóchstwertanzeiger gelegentlich 
der Feierschichten in yerschiedenen Bandanlagen die 
wirklich auftretenden Zugbeanspruchungen gemessen.

100 120 tVO 1SO W  200 220 2«0 260 2tO 300 320 3«0 SSO JM m

Abb. 7. Zugkrafte bei ein- und bei doppelseitigem Antrieb 
durch 10-PS-Motoren.

Abb. 7 (Kuryen 1, 2, 3 a und 3 b )  zeigt die 
Verteilung der auf ein Band ausgeiibten Zugbean
spruchungen bei beladenem ( /  und 3a) sowie 
unbeladenem (2) Band sowie bei beiderseitigem ( / ,
2 und 3 a) und einseitigem (3 b ) Endantrieb. W ahrend 
in den Kurven /  und 3a  die die Zunahme der Zug- 
beanspruchung andeutenden M itteliinien nahezu 
parallel verlaufen — beiderseitiger Endantrieb —, 
steigt die entsprechende Linie bei einseitigem End
antrieb der Kurve 3b  viel steiler an, ein Zeichen dafiir, 
dafi trotz der nur halben Antriebsenergie die Motor-

Wagenmulde mit Feinkorn zu fiillen. Dies gelang mit 
Hilfe der in Abb. 0 dargestellten Aufgabeschnauze.

Einige Ergebnisse dieser Messungen sind in der 
Zahlentafel 2 zusammengestellt und teilweise in den 
Abb. 7 und 8 kuryenmafiig wiedergegeben. Sowohl in 
der Zahlentafel ais auch in den Schaubildern ist die 
Gesamtbandlange von Ober- und Untertrumm zu 
einer Geraden auseinandergcklappt gedacht. Dem
nach ist bei einseitigem Endantrieb der unmittelbar 
v°r bzw. hinter dem Antrieb liegende Bandteii in der 
Zahlentafel 2 bei B bzw. B' und in der Kurven- 
darstellung in Hohe der durch einen senkrechten 
Strich mit Kreuz bezeichneten Stelle bzw. bei 0 m 
zu denken. Punkt A und die senkrechten strich- 
gepunkteten Linien in den Schaubildern deuten den 
Stand der Umkehrrolle sowie bei beiderseitigem End
antrieb den zweiten Antrieb an. Da die Messungen 
mehrere M eter vor der Antriebsstelle eingestellt 
\verden mufiten, sind am rechten Ende der Kurven- 
linien die zu erwarten gewesenen Hochstspannungen 
durch Verliingerung der dunn gestrichelten Mittellinie 
der Zugspannungen angedeutet und ziffernmafiig ein
schlieBlich der Durchschnittsgeschwindigkeit ein- 
getragen worden.

^7
2250

ó c h u /fe /-
r u /s c h e

Abb. 4. Aufgabe der Schiittelrutsche auf den Gurtfórderer.

Z u g b e a n s p ru c h u n g e n  in d e r  B a n d a n la g e  
u n d  F e s t ig k e i t  d e r  V e rb in d e r . .

Wie bereits erwahnt. ist zum Ausgleich der 
Zugbeanspruchung doppelseitiger Antrieb gewahlt 
worden. Der Kostenanteil des eigentlichen Fórder- 
gurtes war vor 2 Jahren noch ausschlaggebend fiir die

U n ferg u .
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leistung starker beansprucht wird und die Unter
schiede zwischen gróBter und geringster Zug- 
beanspruchung trotz kiirzern Bandes und geringerer 
Gesam tlast gegeniiber beiderseitigein Antrieb erheb
lich zunehmen. Die Kurve 2 weist bei unbeladencm 
Bandę naturgemaB das geringste Ansteigen der 
Spannungslinie auf. Abb. S veranschaulicht die Ergeb
nisse der Zugversuche 6 und 8 im beladenen sowie 7 
im unbeladenen Band unter Verwendung eines Mittel- 
antriebes mit einem 25-PS-Motor. Der Motor befand 
sich 20 m von der Aufgabe entfernt in dem Unter- 
trumm, so daB wie bei doppelseitigem Endantrieb 
auch hier die Aufgabestelle, in dereń Nahe im 
allgemeinen mit den Messungen begonnen wurde, 
den geringsten Zugbeanspruchungen ausgesetżt war.

Im allgemeinen ergaben die Messungen, daB die 
zur Bewegung des Bandes erforderlichen normalen 
Zugbeanspruchungen selbst bei 270 m Fórderlange 
40 kg je cm Bandbreite nicht iiberschritten. Eine der- 
artige Beanspruchung wird nur bei sehr mangelhaftem 
Zustand des Bandteiles oder seiner Verbinder zu 
Bandrissen fuhren. Abgesehen von Hóchstausschlagen 
wahrend des Betriebes ruft jedoch jedes Anfahren, 
vor allem bei sorglosem Anlassen des Motors, eine 
zusatzliche Beanspruchung hervor, die bei einseitigem 
Antrieb beachtlich werden kann. So wiesen die Ver- 
suche 3b, 6 und 8 Spitzenausschlage auf, die bei Ver- 
such 6 die MeBgrenze des 5-t-Dynamometers iiber- 
schritten und gegeniiber dem Spitzenausschlag des 
Versuches 3b, bei dem ein 10-PS-Antrieb verwandt 
wurde, mehr ais das Doppelte betrugen. Die Aus- 
schlage nach unten, wie sie die Versuche 1, 2, 3 a und 6 
zeigen, sind darauf zuriickzufiihren, daB bei Doppel- 
encłantrieb und M ittelantrieb die Bandaufgabestellen, 
in dereń Nahe mit den Messungen begonnen wurde, 
in einer entspannten Zone dicht hinter der Antriebs- 
stelle lagen.

Die nicht wiedergegebenen Hóchstausschliige 
wahrend des Betriebes erreichten bei M ittelantrieb 
haufig 5000 kg, hielten sich bei Doppelantrieb jedoch 
in maBigen Grenzen. Mit Annaherung der MeBstelle 
an die Antriebsstelle verminderten sich Haufigkeit und 
AusmaB der Schwankungen. Man stellte fest, daB 
ungeniigende Grundspannung — abgesehen von der 
guten Verlagerung des Bandes — und gróBere Band- 
geschwindigkeiten die Hóchstausschlage ungunstig 
beeinfluBten; ferner waren sie bei beladenem Band 
gróBer ais bei unbeladenem.

W eitere Untersuchungen erstreckten sich auf die 
ZerreiBfestigkeit verschiedener Verbinder. Wenn auch 
die Versuchsanordnung, wie sie Abb. 9 zeigt, nicht 
den Bedingungen eines sachmaBigen Priifstandes ent
spricht, so werden die Ergebnisse doch den Verhalt- 
nissen des Grubenbetriebes sehr nahe kommen. 
Gelenkverbinder eigener Herstellung oder solche mit 
eingeprefiten Klemmnuten, wie sie von Maschinen- 
fabriken geliefert werden, wiesen bei gutem Einband 
gleiche ZerreiBfestigkeiten auf, und zwar je nach der 
Lieferfirma des Bandes bei Fiinflagenbandern zwischen 
7300 und 9500 kg gleich 112 und 14S kg je cm bei; 
650 mm Gesamtbreite. Bei Einbanden, die langere 
Zeit im Betrieb gelaufen waren, ging die Festigkeit 
auf 4 - 5  t  gleich 6 0 -7 0  kg je cm herunter. Die Festig
keit gleich breiter Dreilagenbander betrug 5000 bis 
6000 kg gleich 77—100 kg je cm. Wahrend bei neuen 
Einbanden stets ein klarer RiB der Kettenfaden, also 
des haltbarsten Bandteiles auftrat. wurden die Nieten

bei altern Einbanden, dereń Nietpressung nicht mehr 
einwandfrei war, aus den SchuBfaden herausgerissen. 
Die gleiche Beobachtung machte man bei Flexko- 
Verbindern. Auch die Festigkeit der Hakenósen war

Abb. 9. ZerreiBversuch.

geringer ais die der Bandeinlagen, da sie sich vor dem 
ReiBen des Bandes auseinanderbogen. Ein in letzter 
Zeit besonders empfohlener, in erster Linie wohl fiir 
Treibriemen bestimmter amerikanischer Plattenver- 
binder wies eine hohe ZerreiBfestigkeit von 9000 kg 
auf. Diese bleibt jedoch abhangig von der Breite der 
Platte und der Zahl der Nieten. Bei den untertage 
verwandten Bandem mit ihren geringen Durch- 
messern der Antriebs- und Umlenkrollen wird die 
einseitige, einem Rollendurchmesser von rd. 300 mm 
entsprechende Biegung der Platte bei Umschlingun- 
gen im entgegengesetzten Sinne zusatzliche, auBerst 
schadliche Knickbeanspruchungen des Bandes herbei- 
fiihren. Vielleicht wird sich dieser Verbinder in zwei- 
teiliger Ausfiihrung und mit einem Gelenk versehen 
ais sehr haltbar und auch fiir M uldenbander geeignet 
erweisen. Bei den einfachen Gelenkverbindungen mit 
hoher ZerreiBfestigkeit, die bei ungemuldeten Streb- 
bandern nach wie vor ais einfachstes Verbindungs- 
mittel am Platze sind, muB man durch Ausgestaltung 
der Gelenkstange mit Kopf und Gewinde verhindern, 
daB sie sich seitlich verlagert und zum Anecken des 
Bandes fiihrt.

AbschlieBend kann gesagt werden, daB das 
Gummiband fiir den Grubenbetrieb ein wertvolles 
Fórdermittel geworden ist und bleiben wird. Noch 
heute in Betrieb befindliche Stahlbander weisen zwar 
Fórderleistungen von 500000 t auf und haben damit 
trotz mancher scheinbaren Nachteile ihre Brauchbar- 
keit untertage erwiesen. In feuchten Abbaustrecken, 
in Abbaubetrieben selbst und dort, wo eine Forderung 
mit demselben Band in beiden Richtungen notwendig 
ist, wird aber dem nach Móglichkeit gemuldeten 
Gummiband der Vorzug zu geben sein, dessen Breite 
sich nach der gewiinschten Leistung richtet. Im Hin- 
blick auf die Kosten, die im wesentlichen von der 
Lebensdauer und der Fórderleistung des Bandteils 
abhangen, empfiehlt es sich. den Tragteil nicht zu 
diirftig zu gestalten. Unterteilung der Antriebs-
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iibertragung wird zur Schonung des Bandteils und 
der Verbindungen beitragen.

Zusam  m en fassu n g .
An Hand praktischer Beispiele werden Einsatz, 

Leistung und Betriebskosten von Gummiforderband- 
anlagen im Grubenbetriebe unter Betonung der 
Wichtigkeit einer entsprechend angepafiten Vor-

nchtung beschrieben. Durch planmaBige Betriebs- 
uberwachung ist versucht worden, Klarheit iiber die 
Bewahfung dieses Fordermittels zu gewinnen. Be
sondere Beachtung verdient die Schonung des eigent- 
lichen Bandteiles und der Bandverbindungen durch 
geeignete Wahl der AntriebsgroBe und -anordnung, zu 
dereń Beurteilung eine Reihe von Zugversuchen 
durchgefiihrt worden sind.

D er Saarbergbau im Jahre  1931
Dic Steinkoblengewinnung der Saargruben erfulir 

durch die verscharfte Wirtschaftskrise im letzten Jahr 
bei 11,37 Mili. t gegen das Vorjahr eine Abnahme urn 
1,87 Mili. t oder 14,l2o/0. Die Minderfórderimg der staat- 
lichen Giuben betragt 1,82 Mili. t, die der Privatgrubc 
Frankenholz 48000 t, wahrend der vorjahrige Forder- 
ausfall 344000 t gegen 1929 ausschliefilich auf die Staats- 
zechen entfallt. Trotz Stillegung von Zechen und Ver- 
ringerung der Zahl der Fórdertage von 283 in 1930 auf 249 
durch Einlegung von durchschnittlich 55,6 Feierschichten 
je Grube haben sich die Kohlenbestande von 260000 t 
Ende 1930 im Laufe des Berichtsjahres auf 586000 t  erhoht.
Die Entwicklung der Kohlenforderung und der Bestande 
im Saargebiet in den letzten 3 Jahren ist aus der Zahlen
tafel 1 zu ersehen.

Z a h l e n t a f e l  1. Entwicklung der Steinkóhlengewinnung 
und der Kohlenbestande des Saarbezirks 

in den Jahren 1929-1931.

PreBkohle hergestellt. Ober die Kokserzeugung und Neben- 
produktengewinnung im Saargebiet seit 1929 unterrichtet 
die Zahlentafel 2.

Die Zahl der im gesamten Steinkohlenbergbau des 
Saaibezirks tatigen Arbeiter hat im Berichtsjahr eine 
Verminderung um 4294 auf 52908 Mann Ende 1931 er- 
fahien. Die Zahl der Unter- und Ubertagearbeitcr hat 
gegen 1930 von 42321 auf 39158 bzw. von 12023 auf 10874 
abgenommen, die Zahl der in Nebenbetrieben Beschiiftigten 
dagegen blieb mit 2876 nahezu unveriindert. Einzelheiteii 
uber die Gliederung der Belegschaft seit 1929 bietet nach
stehende Zahlentafel.

Z a h l e n t a f e l  3. Gliederung der Belegschaft

Jahr Zahl der 
FBrdertage

Fórderung
insges. I ^rbeits- 

1 taglich 
t t

Kohlenbesta 
(Ende d e r  Beric 

Kohle j Koks 
t t

nde
htszeit)

insges.
t

1929
1930
1931

300,2
282,8
248,9

13 579 348 
13 235 771 
11 367 011

45 240
46 806 
45 658

57 980 
248285 
569 067

1 722 
12 137 
17 377

59 702 
260 422 
586 4881

Arbeiter Beamte IGesamt-
beleg-
schaft

Jahr unter
tage

iiber-
tage

in
; N eben

betrieben 1i
insges.

und ] 
An- 

gestelltel
1929
1930
1931

45 115 
42 321 
39 158

12 807 
12 023 
10 874

2871 I 
2858 
2876 1

60 793 
57 202 
52 908

3383 I 
3357 |! 
3199

64 176 
60 559 
56 107

1 Einschl. 44 t PreBkohle.

Der Gesamtabsatz des Saarbergbaus betrug 1931 
(1930) 11,05 Mili, (13,05 Mili.) t; hiervon kamen 9,30 Mili
o n i ?  t ZUm Verkauf> ]>02 MilL O.08 Mili.) t o d d 
ymi (8,18) o/0 der Fórderung wurden im Grubenbetrieb 
verbraucht, 377000 (446000) t verkokt und 344000 (332000) t 
ais Bergmannskohle abgegeben.

Z a h l e n t a f e l  2. Kokserzeugung und Nebenprodukten-

Jahr

Kokserzeugi
der

der ; Zechen- 
Saarhiitten ! kokerei 

Heinitz 
t t

insges.

t

Nebenp

Rohteer

t

roduktenge\

Schwefel-
sauers

Ammoniak
t

vinnung

Benzol

t
1929
1930
1931

2 187316 
2 252 716 
1 685 714

235 738 
306 998 
255 080

2 423 054 
2 559 714 
1 940 794

121 666 
135 171 
96 302!

27 877 
29166 
19 563'

31 188 
35 645 
25 505'

Nur G ew innung d e r H ilttenkokereien.

Die Kokserzeugung der fiskalischen Zechenkokerei 
eimtz weist 1931 mit 255000 t gegen 1930 einen Ruckgang 
m d_000 t bzw. 16,91 o/o auf; die der Huttenwerke hat 

geichzeitig um 567000 t  oder 25,17o/0 abgenommen. Der 
^ernunderten Kokserzeugung entsprechend blieb auch die 

erstellung von Nebenerzeugnissen hinter der vorjahrigen 
uewinnungsziffer zuriick; so ist bei den Hilttenkokereien 

fur die Kokerei der Grube Heinitz liegen noch keine 
jJJfin3611 vor — eine Mindererzeugung an Rohteer von 
i3 firn 3n sc*lwefelsauerm Ainmoniak und Benzol von 
1001 J  ZU verzeichnen. Im August 1931 wurde die seit

■ ruhende PreBkohlenherstellung in geringem Umfange 
_ ’_le r aufgenommen; bis Ende des Jahres wurden 1178" t

1 Nach der »Saarwirtschaftsstatistik«.

Seit dem Jahre 1924 wurden rd. 22000 Bergarbeiter 
entlassen. Der jetzige Belegschaftsstand entspricht etwa 
ciem des Jahres 1906. Fiir 1932 ist mit einer weitern Ab
nahme der Belegschaft zu rechnen; so hat vor kurzem 
die franzósische Bergwerksdirektion die Entlassung von 
5000 Bergarbeitern angekiindigt.

Die in der folgenden Zahlentafel 4 angegebenen Lóhne 
in Goldfranken sind auf Grund der Jahresdurchschnitts- 
Notierung in Berlin ermittelt. Im Berichtsjahr wurden die 
Lohne der Gesamtbelegschaft um 6,5o/0 ermiifiigt; die 
Kurzung wurde in zwei Abschnitten durchgefiihrt,’ und 
zwar 3,6o/o ab 1. Marz und der vol!e Abbau von 6 5o/o ab
1. Mai. Der durchschnittliche Schichtlohn eines Arbeiters 
der Gesamtbelegschaft ermiiBigte sich hierdurch von 
8,30 G.-Fr. 1930 auf 7,86 G.-Fr. 1931; der Leistungslohn 
eines Vollhauers ging gleichzeitig von 9,13 G.-F?. ° u f  
8,47 G.-Fr., der eines Untertagearbeiters von 8,56 auf 
8,04 G.-Fr. zuriick.

Z a h l e n t a f e l  4. Schichtverdienst des Saarbergarbeiters 
in den Jahren 1929-1931.

Vollhauer 
im Gedinge

Leistungs-1 Leistungs- 
lohn und

Soziallohn 
G .-Fr. G .-Fr.

Durchschnitt aller Arbeiter

Jahr untertage

L eistungs-! Leistungs
lohn uncł 
0 n Soziallohn 

O .-Fr. G .-Fr.

unter- und iibertage

Leistungs-1 Leistungs-
lohn 1 .  “n,f , Soziallohn 

O .-Fr. O.-Fr
1929
1930
1931

8,60 9,33 
9,13 9,86 
8,47 9,32

7,95
8,56
8,04

8,62
9,18
8,77

7,73
8,30
7,86

8,31
8,90
8,54

Der Schichtforderanteil eines Arbeiters der berg- 
mannischen Belegschaft weist im Laufe der Berichtszeit 
erhebhche Schwankungen auf. Einer Leistung von nur 
8/0 kg im Mai steht ein Anteil von 976 kg im Dezember 
gegenuber. Im Durchschnitt des Jahres wurde mit 901 kg 
der vorjahrige Forderanteil um 27 kg und der Vorkriegs- 
anteil um 100 kg oder 12,48o;0 iiberholt; zu dieser Ent-
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wicklung durfte zum Teil die Stillegung unrentabler Gruben 
beigetragen haben.

Z a h l e n t a f e l  5. Kohlen- und Koksabsatz 
des Saarbezirks.

1930
t

1931
t

S t e i n k o h l e :
innerhalb des Saarbezirks . . . 4 640 842 3 766 877
nach dem iibrigen Deutschland 975 559 863 220

ElsaB-Lothringen . . . . 1 560 682 1 214 664
dem iibrigen Frankreich . 2 960 298 2 564 808
der Schweiz......................... 447 255 423 648
Belgien und Luxemburg . 180 991 140 807
Osterreich und Ungarn . 21 102 10 195
I t a l i e n ................................. 397 230 316 129
andern L a n d e rn ................. 1 139 —

zus. 11 185 099 9 300 348
Ko k s  (ohne Huttenkoks):

innerhalb des Saarbezirks . . . 78 192 49 798
nach dem iibrigen Deutschland 524 674

ElsaB-Lothringen . . . . 73 503 83 378
dem iibrigen Frankreich . 41 049 18 127
der Schweiz......................... 25 792 20 187
Belgien und Luxemburg . 3 013 22
Osterreich und Ungarn . 2 063 968
I t a l i e n ................................. 49 569 53 910
andern Landern ................. — —

ZUS. 273 705 227 064

Der Steinkohlenabsatz des Saarbergbaus hat 1931 
gegen das Vorjahr um 1,89 Mili. t oder 16,85°/o ab- 
genommen. Der Riickgang entfallt zur Hauptsache auf den 
geringern Versand innerhalb des Saarbezirks ( -  874000 t) 
sowie auf den Minderbezug Frankreichs ( -  742000 t); der 
Absatz nach dem iibrigen Deutschland hat sich von 
976000 t auf 863000 t  vermindert. Die Beziige Italiens, 
Belgien-Luxemburgs sowie der Schweiz weisen gegen 
das Vorjahr eine Abnahme um 81000 t, 40000 t und 24000 t 
auf. Der starken Schwankungen unterworfene Absatz nach

Osterreich erreichte im Berichtsjahr bei 10000 t noch nicht 
die Halfte der yorjahrigen Menge. Von der Kokserzeugung 
der Zechenkokerei Heinitz blieben 1931 mit 50000 t  nur 
21,93 °/o des Oesamtabsatzes im Saarbezirk gegen 78000 t 
oder 28,57% im Vorjahr. Wahrend der Koksversand nach 
ElsaB-Lothringen um 100001 stieg, blieben die Lieferungen 
nach dem iibrigen Frankreich um 23000 t hinter dem Emp
fang des Vorjahrs zuriick; nach Italien und der Schweiz 
gingen 54000 bzw. 20000 t. Der Kohlen- und Koksabsatz 
des Saarbergbaus in seiner Verteilung nach Landern ist fiir 
die letzten beiden Jahre in der Zahlentafel 5 ersichtlich 
gemacht.

Die Preise fiir Saarkohle haben nach einer Erhóhung 
am 1. Januar, 1. Juli und 16. Novembcr 1929 eine ErmiiBi- 
gung am 1. Januar und l .M ai 1931 erfahren. Der Preis 
fiir Fettfórderkohle ab Grube stieg von 106 Fr. ab 16. Juni
1928 bis auf 121 Fr. ab 16. November 1929; in den ersten 
4 Monaten 1931 betrug er 115 Fr., und seit 1. Mai 1931 stellt 
er sich auf 112 Fr. Wie die nachstehende Ubersicht zeigt, 
liegt gegeuwartig der Fettfórderkohlenpreis ab Grube im 
Saargebiet zum Teil erheblich iiber den Preisen der iibrigen 
Bergbaulander.
P r e i s  j e t  F e t t f ó r d e r k o h l e  ab  G r u b e  (in Goldmark)

am 1. Jan. 1931 am 1. Jan. 1932 
J t  J t

S aa rg e b ie t .........................  18,95 18,51
Frankreich ......................... 19,09 18,48
B e l g i e n .............................  22,25 16,95
Ubriges Deutschland . . 15,40 14,21
Polen . . . .....................  13,53 13,50
GroBbritannien................  12,06 8,47

Im Berichtsjahr haben sich im Saarbergbau 39 tód- 
liche Unfalle ereignet, auf 1000 Beschaftigte entfielen
0,683 Unfalle; hiermit ist im abgelaufenen Jahr sowohl 
insgesamt ais auch anteilmaBig die geringste Unfallziffer 
seit 1920 zu verzeichnen. Im Vorjahr verungliickten ins
gesamt 145 Mann tódlich, hiervon allein 98 durch eine 
Kohlenstaubexplosien am 25. Oktober in der Grube 
Maybach.

U M S C H  A U.
V ersuche an der kam m erlosen K ohlenstaubfeuerung 

eines F lam m rohrkessels.
Von Oberingenieur M. S c h i mp f ,  Essen.

Seit dem Jahre 1930 hat sich die Zahl der Kohlenstaub- 
feuerungen fur Flammrohrkessel im Arbeitsbereich des Ver- 
eins zur Uberwachung der Kraftwirtschaft der Ruhrzechen 
nahezu verdoppelt. Wahrend sie im April 1930 nur 28 be
trug, ist sie bis zum Jahre 1932 auf 55 gestiegen. Diese Zu
nahme beruht darauf, daB mehrere Zechen die mit Uber- 
schuBgas gefeuerten Flammrohrkessel auf andere Feuerungs- 
arten umstellen muBten, um das bisher im eigenen Betriebe 
verwendete Gas fur die Abgabe an die Ruhrgas-A.G. frei 
zu machen. Bei dieser Umstellung hat man selbstverstandlich 
eine Feuerungsart zu wahlen gesucht, bei der die Dampf- 
erzeugung unter dem geringsten Aufwand an Lóhnen móg
lich ist. Fiir die Flammrohrkessel der Zechen kommt dabei 
nur die Staub- und Gasfeuerung in Betracht. Beispielsweise 
scheiden Wurffeuerungen von vornherein aus, weil die 
Zechen Abfallbrennstoffe von wechselnder Kórnung und 
mit hohem Wasser- und Aschengehalt verfeuern miissen.

Der auf der Schachtanlage 1/2 der Zeche Ewald in Be
trieb stehende V e r s u c h s k e s s e l ,  dessen Wirkungsgrad 
bei verschiedener Belastung ermittelt werden sollte, ist mit 
einer von Betriebsfuhrer Horstmann durchgebildeten Kohlen
staubfeuerung versehen und tragt folgendes Fabrikschild: 
Gewerkschaft Orange, Bulmke; Fabrik-Nr.2678; 8 atu, 1898; 
Zwei flammrohrkessel. Er hat 91,5 m2 Heizflache und ist

nebst 4 mit Kohlenstaub gefeuerten Schragrohrkesseln und 
1 Zweiflammrohrkessel mit Planrostfeuerung an einen Kamin 
von 80 m Hohe bei 2,85 m oberm Durchmesser angeschlossen. 
Uberhitzer und Rauchgasvorwarmer fehlen. An den Ver- 
suchstagen, vor denen der Kessel feuerseitig gereinigt 
worden war, befanden sich 1141 m2 Heizflache in Betrieb.

Die F e u e r u n g  ist kammerlos durchgebildet. Vor dem 
Kessel steht ein schmiedeeiserner Kohlenstaubbehalter, dem 
bei normalen Betriebsverhaltnissen eine Staubpumpe den 
gemahlenen Staub aus der Zentralmahlanlage zuftihrt. Der 
elektrisch angetriebene Ventilator ist gleichfalls vor dem 
Kessel aufgestellt. Von der Motorwelle erfolgt durch 
Riemeniibertragung der Antrieb der unter dem Behalter 
laufenden Kohlenstaubschnecke, dereń Umlaufzahl durch 
eine Stufenscheibe in 4 Gangarten geregelt werden kann. 
Die Zweitluft wird durch 8 im rechten Seitenzug ein- 
gebaute Rippenrohrelemente bis auf etwa 300° vorgewarint 
und dann dem Brenner zugefuhrt. Durch eine im Iinken 
Seitenzug verlegte schmiedeeiserne Rohrleitung von 200 mm 
1. W. und rd. 16 m Gesamtlange gelangt ein Teil der vor 
dem Kessel angesaugten Tragerluft nach erfolgter Vor- 
warmung um etwa 30° zum Ventilator. Die Brenner sind 
ais Drehstrombrenner durchgebildet, und zwar wird der 
Staub mit der Tragerluft in der Flammrohrmitte eingeftihrt, 
wahrend sich die Zweitluft (HeiBluft), dereń Menge durch 
Drosselklappen geregelt werden kann, um den Kohlenstaub 
legt. Zur Entfernung der Flugasche dient in jedem Flamm- 
rohr eine schmiedeeiserne Blasleitung von 38 mm I. W., die 
durch Schamottesteine abgedeckt ist. AuBerdem sind zwecks
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Steigerung der Warmeiibertragung in jedes Rohr Prall- 
scheiben eingebaut.

Bei den V e r s u c h e n  wurde das Speisewasser in einem 
geeichten Kasten gemessen und durch eine besondere Speise- 
pumpe dem Versuchskessel zugefuhrt. Die Temperatur im 
Feuerraum ermittelte man mit einem Strahlungspyrometer, 
die Rauchgastemperatur am Flammrohrende durch Thermo- 
elemente und die iibrigen Temperaturen durch Widerstands- 
thermometer. Quecksilberthermometer stellten die Luft- und 
Speisewassertemperaturen fest. Rauchgasproben wurden

am Flammrohrende und vor den Rauchgasschiebern ent- 
nommen und mit der Orsatvorrichtung untersucht. Fur die 
Zugmessung fanden Wassersaulen Verwendung. Proben 
des in Sacken gewogenen Kohlenstaubes wurden laufend 
entnommen und im Vereinslaboratorium untersucht. Die im 
Feuerraum fliissig anfailende und mit einem Kratzer ab- 
gezogene Schlacke Iiefl keinerlei brennbare Bestandteile 
erkennen. Die Ablesungen wahrend der Versuche erfolgten 
viertelstiindlich. Die Mittelwerte sind in der nachstehenden 
Zahlentafel zusammengestellt.

Nr. des Versuches . 
Datier des Yersuches
Bauart des K esse ls .................
Bauart der F e u e ru n g .............................
Heizflache des K e s s e ls ..................... rn2
B r e n n s t o f f :

Art und K o r n ..........................................
Heizwert, o b e r e r .....................kcal/kg
Heizwert, u n t e r e r .................kcal/kg
Riickstand auf 4900-Maschen

S i e b .................................................. .....
Verheizt insges. . . .  ko-
V e rh e iz t ............................. .... 'kg/h
Riickstande an Schlacken . . . .  kg 
Ruckstande, 

von der Brennstoffmenge . . °/o 
S p e i s e w a s s e r :

Verdampft insges........................  kg
V erdam pft ................................ 'kg/h
Temperatur beim Eintritt in

den Kessel.............................. oq
Da mpf :

Uberdruck im K esse l............. atii
E rz e u g u n g s w a rm e .................kcal

H ei z g a s e :
Temperatur im F e u e r ..........oq
Temperatur am Flammrohr

ende ..........................................
Temperatur am Kesseiende . 
C 0 2-Gehalt am Flammrohr

ende ..........................................
O^-Gehalt am Flammrohrende 
CO-Gehalt am Flammrohr

ende ..........................................
C 0 2-Gehalt am Kesseiende .
O2-0ehalt am Kesseiende . . 
CO-Gehalt am Kesseiende . . .  ”/o
LuftiiberschuB.......................... fach

Zu g s t a r k e :  
am Flammrohrende . . . .  mm WS
am Kesseiende......................... mm WS

Temperatur der Verbrennungs-

Temperatur der Fórderluft . .
eiuft)eratUr derH eizluft(Zweif- 

E r g e b n i s s e :
1 kg Brennstoff verdampft an

W a s s e r .................................
dsgl., bezogen auf Dampf von

640 kcal .................................
Auf ! m 2 Heizflache in 1 hi ver-

dampftes W a s s e r .................
dsgl., bezogen auf Dampf von 

640 k c a l ......................................... kg

1
6 h 3 min

°C
°C

°/o
%

»/o
%
%
%

°C
°C

° c

kg

kg

kg

r m e v e r t e i l u n g :
Nutzbar im Kessel . . 
Verioren: 

an freier Warme in den 
Schornsteingasen . . . . 

durch Leitung, Strahlung 
und Restyerluste . . . .

Summę

7199
6956

29,40 
in 6 h 3 min 2645 

437,2 
24

0,91

in 6 h 20 603 
3433,8

63

7,6 
598,2

links 1270 | rechts 1300

645 
360

14,1
5,1

0,0
11,4
7,8
0,0

1,59

19
23

14
29

315

7,85

7,34

37,53

35,08

Summę 2
Summen 1 +  2

H 0
kcal| % 
469665,23

Hu
kcal| o/o 
4696|67,51

1658:23,03

1 h 39 min
3 

6 h
Zweiflammrohrkessel
Kohlenstaubfeuerung

91,5

Kohlenstaub

2 h 2 min

7199 7287
6956 7033

29,40
39 min 580 1862
351,5 310,3

in 1 h 32 min 4504 
2937,4

62

7,3 
599,0

links 1212 | rechts 1318

608 
348

14,5 
4,7

0,0 
11,3 
8,0 
0,0 

1,62

16 
19

14 
29

316

8,36

7,82

32,10

30,04

H0
kcal: °/o

1415120,34

845 11,74 845-12,15
2503:34,77|2260;32,49 

199; 100 |6956j 100

5008 69,57 5008^72,00

1620 22,50 

571, 7.93

H u
kcali %

16 084 
2680,7

63

7.3 
598,0

links 1297 | rechts 128S

614
320

16.7
2.3

0,0
12.7 
6,5 
0,0

1,45

15 
20

18
61

289

8,64

8,07

29,30

27,38
Hr

kcali o/o

7287
7033

506,9
249,3

4442
2184,6

63

7,1
597,8

links 1306 | rechts 1268

472
283

15,9
3,3

0,0
11,4
8,0
0,0

1,62

13
17

18
62

271

8,76

8,18

23,88

22,31

H u
kcalj o/o

Ho
kcal! %

1377 19,80 

571 8,20
2191 30,4311948 28.00
7199: 100 |6956j 100

H u
kcali %

516770,91

137418,86l
746 10,23

2120 29,09
7287| 100

5167:73,47

112015,93 

746:10,60
1866:26,53
7033j 100

523771,87

1349 18,51 

701 9,62
2050 28,13
7287; 100

5237,74,46

1095; 15,57 

701 9,97
1796 25,54
7033, 100
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Auf Grund dieser ais gut zu bezeichnenden Leistungen 
und Wirkungsgrade hat sich die Zeche entschlossen,
6 weitere Kessel mit dieser Feuerung auszuriisten, zumal 
da sich bei der bereits vorhandenen Zentralmahlanlage die 
Beschaffung von Kohlenstaubniuhlen eriibrigt.

G erat fiir die E ntnahm e von F lussigkeitsproben  
aus B ehaltern .

Von Ingenieur W. G o h m a n n ,  Zwickau (Sa.).
Das heute allgemein zur Probenahme benutzte Gerat, 

ein zylindrisches Rohr mit BodenverschluB, gestattet Durch- 
schnittsproben nur dann zu entnehmen, wenn die waag- 
rechten Querschnittflachen des Behalterinnenraumes in 
allen Hóhenlagen inhaltsgleich oder die Fliissigkeiten ganz 
gleichmaBige Gemenge sind. Treffen diese Voraussetzungen 
nicht zu, so kann die Anwendung des Probenehmers nicht 
zu Durchschnittsmustern fiihren.

Das nachstehend scliematisch wiedergegebene Gerat 
erfiillt durch Formgestaltung des Aufnahmeraumes a fiir 
die Probe die Fórderung, praktisch einwandfreie Durch- 
schnittsproben in allen Fallen zu fassen. Im wesentlichen 
besteht der Probenehmer aus dem zylindrischen Kernrohr b, 
dem dariiber gesteckten Hohlkórper c und dem verschieb- 
baren iMantelrohr d. Ohne Hohlkórper laBt sich das Gerat 
in den oben genannten, mit Hohlkórper in allen andern 
Fallen verwenden, so auch bei Kesselwagen, Fassern, Lager- 
tanks, Tankschiffen. Dafiir kommen bei sonst gleich- 
bleibender Ausfuhrung verschieden geformte, auswechsel- 
bare Hohlkórper zur Anwendung. Nach dem Senken des

W I R  T S C H A F T L I C H E S .
Zusam m ensetzung  der Belegschaft1 im Ruhrbezirk nach Arbeitergruppen (Gesam tbelegschaft =  100).

Zeit

U n t e r t a g e O b e r t a g e
Gesam t

belegschaft 
(Sp. 6 +  11)

Davon
A rbeiter

in
Neben-

betrieben

Kohlen-
und

G esteins
hauer

Gedinge-
schlepper

R eparatur-
hauer

sonstige
A rbeiter

ZUS. 

(Sp. 2 — 5)
Fach-

arbeiter
sonstige
Arbeiter

Jugend- 
liclie 
unter 

16 Jahren

weibliche
Arbeiter

zus. 
(Sp. 7 — 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1930 . . . 46,84 4,70 10,11 15,64 77,29 6,96 14,27 1,43 0,05 22,71 10 0 5,81
1931: Jan. 47,15 3,95 9,97 15,31 76,38 7,49 14,83 1,25 0,05 23,62 100 6,03

April 46,86 3,64 9,78 15,34 75,62 7,90 15,15 1,28 0,05 24,38 100 6,15
Juli 46,63 3,41 9,82 15,45 75,31 7,99 15,18 1,47 0,05 24,69 100 6,15
Okt. 46,79 3,03 9,77 15,34 74,93 8,27 15,33 1,42 0,05 25,07 100 6,23
Nov. 47,12 2,84 9,59 15,39 74,94 8,29 15,34 1,38 0,05 25,06 100 6,19
Dez. 47,29 2,81 9,55 15,41 75,06 8,28 15,27 1,34 0,05 24,94 100 6,16

Ganzes Jahr 46,92 3,45 9,78 15,37 75,52 7,95 15,12 1,36 0,05 24,48 100 6,14
1932:Jan. 47,33 2,81 9,53 15,39 75,06 8,38 15,21 1,30 0,05 24,94 100 6,14

Febr. 47,33 2,75 9,42 15,44 74,94 8,43 15,32 1,26 0,05 25,06 100 6,19
Marz 47,17 2,74 9,39 15,35 74,62 8,59 15,53 1,21 0,05 25,38 100 6,36

1 Zahl der vorhandenen angelegten A rbeiter im Jahres- bzw . M onatsdurchschnitt.

Ober-, Neben- und Feierschichten  im Ruhrbezirk  auf einen angelegten  Arbeiter.

Monatsdurchschnitt 
bzw. M onat1

Verfahrene
Schichten

Feierschichten

insges.

davon infolge

insges.
davon 

U ber- und 
Neben- 

schichten

j
Absatz- | W agen- 
mangels | mangels

betriebs- 
technischer 

Grundę

A rbeits
streitig
keiten

Krankheit
davon 

insges. durch 
Unfall

Feierns (ent- 
schuldigt 

wie unent- 
schuldigt)

ent-
schadigten

U rlaubs

1930 ......................... 20,98 0,53 4,55 2,41 0,03 1,10 0,34 0,23 0,78
1931: Januar .  . . 21,79 0,57 3,78 1,74 - 0,04 0,32 1,25 0,39 0,19 0,24

April . . . 20,36 0,57 5,21 3,05 — 0,01 — 0,97 0,32 0,15 1,03
Juli  . . . . 19,78 0,44 5,66 3,36 0,02 — 1,03 0,33 0,15 1,10
Oktober . . 20,68 0,44 4,76 2,96 0,02 0,05 0,98 0,36 0,17 0,58
November . 21,84 0,65 3,81 2,27 0,02 — 0,99 0,37 0,15 0,38
Dezember . 20,21 0,63 5,42 3,84 0,02 — 1,04 0,38 0,21 0,31

Ganzes l ahr  . . . 20,37 0,53 5,16 3,10 — 0,02 0,04 1,12 0,35 0,17 0,71
1932: Januar .  , . 19,58 0,61 6,03 4,44 — 0,02 0,01 1,18 0,37 0,14 0,24

Februar . . 18,82 0,44 6,62 5,01 — 0,02 — 1,24 0,37 0,13 0,22
Marz . . . 19,26 0,55 6,29 4,6S — 0,04 — 1,16 0,37 0,13 0,28

1 Berechnet auf 23 A rbeitstage.

Kernrohres mit oder ohne Hohlkórper laBt man anschlie- 
Bend das Mantelrohr sinken und dichtet es durch eine am 
obern Ende des Kernrohres angebrachte Klemmvorrichtung 
gegen eine diinne Scheibe an dessen unterm Ende ab. Die

Gerat fiir die Entnahme von Flussigkeitsproben 
aus Behaltern.

Probe tritt ungehindert in das Gerat ein und wird in der 
fiir eine Untersuchung erforderlichen Menge gewonnen. 
Die Vorrichtung ist nach Bedarf aus verschiedenartigen 
Werkstoffen herstellbar; sie bietet wirtschaftliche Vorteile, 
die ihre Verwendung rechtfertigen.
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S teinkohleneinfuhr in wichtige deutsche Einfuhrgebiete  im M onatsdurchschnit t  des 1. V ierte ljahrs 1932.
1. H a m b u r g .

Monats
durchschnitt

Insges.

t

Davon aus
dem Ruhrbezirk

t | %
GroBbritannien 

t %
den Niederlanden

t °/o
sonstigen

1913.........................
1931.........................
1932: 1. Vierteljahr

722
423
360

m
350
300

241 667 33,45 
157 896 37,24 
132 546 36,73

2.

480 729 66,55 
254 667 60,07 
215173 i 59,62

Berl in.

'3471 0,82 
8920 ! 2,47

7916
4261

Monats
durchschnitt

Insges.

t

Davon aus
GroB

britannien 
t °/o

dem
Ruhrbezirk

t °/o

Sachsen 

t | 0/0

Polnisch- Deutsch- 
Oberschlesien 

t ! °/o t 0/0

Nieder
schlesien 
t %1913.....................

1931.....................
1932: 1. Vierteljahr

1 Unter Deutsch-Ob

378 147 
365 883 
294 250

erschlesiei

137 872 36,46 
34 294 9,37 
17 0121 5,78

enthalten.

44 221) 11,69 
137 819 37,67 
152 819 51,94

1910 0,51 
524 : 0,14 
738 1 0,25

•' ■' 165 174 43,68 
28 0,01 165 049 45,11 
-  — 102 603 34,87

28 969 7,66 
28 170 7,70 
21 079 7,16

3. Auf d em  R h e i n  b e z o g e n e  a u s l a  n d i s c h e  Kohl t

Monats
durchschnitt

1929 . . .
1931................  ;
1932: 1. Vierteljahr

Insges.

t
71 980 
79 481 
85 355

Davon aus
GroBbritannien 

t____ I o/o
34 807 
27 162 
22 008

48,36
34,17
25,78

den Niederlanden
t  °/o

37 151 
49 352 
55 890

51,61
62,09
65,48

Belgien
°lo

2968
7457

' Diese M engen sind in Deutschland, und zw ar zu etwa zwei Drittel im O berrheiugebiet abgeladen worden.

3.73
8.74

andern Landem 
t %

22 0,03

B rennstoffausfuhr GroBbritanniens im April 1932. Z a h l e n t a f e l  2. Wert des Gesamteinkommens je Schicht.

Ladeverschiffungen Bunker-

Zeit Kohle Koks PreBkohle
ver-

schif-
Wert Wert Wert fungen

1000 je 1.1 1000 je 1.1 1000 je 1.1 1000
— l . t s d l . t s d l . t s d i . t
1929 ................ 60 267 16 2 2904 20 10 1231 19 7 16391
Monatsdurchschnitt 5 022 16 2 242 20 10 103 19 7 1366
1930 ................. 54 879 16 8 2464 20 6 1006 20 5 15617
Monatsdurchschnitt 4 573 16 8 205 20 6 84 20 5 1301
1 9 3 1 ................. 42 750 16 3 2399 18 7 760 19 6 14610
Monatsdurchschnitt 3 562: 16 3 200 18 7 63 19 6 1217
1932: Januar . 3313: 1511 278 18 3 50 18 7 1234

F e b ru a r . 3 233 15 9 196 18 7 54 18 4 1247
Marz . . 2 926 15 10 135 18 6 61 18 1 1289April . . 3 622 16 1 132 18 3 81 18 1 1 185

Bergarbeiter iahne im Ruhrbezirk. Wegen der Er- 
klarung der einzelnen Begriffe siehe die ausfiihrlichen Er- 
lauterungen in Nr. 4/1932, S. 98 ff.

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

Zeit
Kohlen- und 

Gesteinshauer
Gesamtbelegschaft 

ohne | einschl. 
Nebenbetriebe

Leistungs
lohn

; Barver- 
; dienst 

J i

Leistungs
lohn
M

Barvcr-
dienst

J i

Leistungs
lohn

: Barver- 
dienst 

M
1930. 9,94 10,30 8,72 9,06 8,64 9,00
>931 . . . . 9,04 9,39 8,00 8,33 7,93 8,28

Jan. 9,19 9,56 8,15 8,49 8,08 8,44
April 9,21 9,59 8,14 8,50 8,07 8,46
Juli 9,17 9,50 8,11 8,41 8,04 8,35
Okt. 8,53 8,85 7,55 7,84 7,49 7,79
Nov. 8,56 8,89 7,58 7,89 7,52 7,85
Dez. 8,50 8,82 7,55 7,86 7,49 7,82

1932: Jan. 7,67 7,99 6,81 7,12 6,75 7,08
Febr. 7,69 8,00 6,83 ^ 7,12 6,77 7,07
Marz 7,66 7,98 6,81 7,12 6,75 7,08

Zeit

Kohlen- und 
Gesteinshauer

auf l v e r-i auf I ver- 
giitete fahrene 

Schicht 
M  M

1930 . . . 10,48 10,94
1931 . . . 9,58 9,96

Jan. 9,79 9,90
April 9,74 10,38
Juli 9,63 10,26
Okt. 9,00 9,28
Nov. 9,14 9,33
Dez. 8,98 9,13

1932: Jan. 8,19 8,30
Febr. 8,22 S,33
Marz 8,16 8,28

Gesamtbelegschaft 
ohne | einschl. 

Nebenbetriebe
auf I v e r -1 auf 1 ver- 

giitete fahrene 
Schicht 

M  M

au f 1 ver- j auf 1 ver- 
giitete j fahrene 

Schicht 
■* J t

9,21 9,57 9,15 9,50
8,49 8,79 8,44 8,74
8,68 8,78 8,63 8,73
8,65 9,10 8,60 9,03
8,54 9,02 8,48 8,95
7,97 8,20 7,92 8,14
8,10 8,25 8,06 8,20
7,99 8,12 7,95 8,07
7,28 7,37 7,24 7,33
7,30 7,39 7,25 7,33
7,27 7,38 7,23 7,34

ig der Welt im Ja h re 1931.
Die in Nr. 12 auf S. 286 dieser Zeitschrift gebrachte 

Veróffentlichung iiber die Steinkohlenforderung der wich-łirrpłcm T ______ _• . t 4 .

Ganzes Jahr Monatsdurchschnitt
1000 metr. t

RuB Iand ................. 57 000 4750
25 800 2150Kanada ................. 8 463 705

Im AnschluB hieran bringen wir nachstehend die der 
Zeitschrift sWirtschaft und Statistik« (Heft 7, 1932, S. 197) 
entnommenen Angaben uber die S t e i n k o h l e n f o r d e r u n g  
d e r  W e l t  in den Jahren 1929 bis 1931.

1929 1930 1931
1000 metr. t

Insgesamt . 
davon:

1 325 529 1 214 234 1 063 946

Europa . . 
Amerika . 
Asien . . . 
Afrika . .

640 788 
567 714 

91 431 
13 675

602 774 
500 554 
86 955 
12 846

554 964 
408 219 
78 840 
11 518

192911930 (1931
Anteil an der 

W eltgew innung %

100 100 100

48,34
42,83
6,90
1,03

49,64
41,22
7,16
1,06

52,16
38,37
7,41
1,08
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Im Jahre 1931 ergibt sich somit gegeniiber 1930 ein 
Riickgang der Welt-Steinkohlengewinnung um 150,3 Mili. t 
oder 12,38 °/o und gegeniiber 1929 um 261,6 Mili. t oder 
19,73 %.

Der Anteil Deutschlands an der Welt-Steinkohlen
gewinnung betrug hiernach 1929 12,33 %, infolge derW elt-

wirtschaftskrise sank dieser in den folgenden beiden Jahren 
auf zunachst 11,75% und schlieBlich auf 11,15%. In der 
gleichen Zeit verminderte sich Deutschlands Anteil an der 
europaischen Steinkohlengewinnung von 25,51 % auf 23,67 
bzw. 21,38 %.

Der GroBhandeIsindex im April 1932.

Agrarstoffe Industrielle Rohstoffe und Halbwaren Industrielle
Fertigwaren
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1929. . . . 126,28 126,61 142,06:125,87 130,16 125,20 137,25 129,52 118,40 140,63 124,47 126,82 84,63 127,98 28,43 151,18 158,93 131,86 138,61 171,63 157,43 137,21
1930 . . . . 115,28 112,37 121,74 93,17 113,08 112,60 136,05 126,16 90,42 105,47 110,30 125,49 82,62 126,08 17,38 142,23 148,78 120,13 137,92 159,29 150,09 124,63
1931: Jan. 111,60 97,50 119,40 90,90 106,70 101,70 129,80 118,20 72,70 82,50 100,40 121,40 82,30 102,80 12,50 124,10 131,60 107,50 134,20 147,10 141,50 115,20

April 129,70 83,30 105,70:113,90 108,30 96,90 127,70 115,90 69,90 84,30 96,00 119,60 80,10 97,S0 9,70 118,50 125,70 104,90 131,50 142,40 137,70 113,70
Juli 126,10 81,70 105,60; 104,70 105,40 96,90 128,40 114,S0 65,20 78,50 88,20 117,70 73,20 114,10 10,00 117,40 125,00 103,10 130,70 140,60 136,30 111,70
Okt. 112,50 76,90 106,70 95,50 98,50 94,70 130,00 113,10 58,90 67,20 79,00 116,80 74,00 105,50 7,10 114,10 122,60 99,40 130,20 135,80 133,40 107,10
Dez. 112,S0 6S,40 101,10 93,60 94,50 90,70 129,50 107,10 57,20 67,10 72,70 113,90 70,40 102,90 7,00 110,10 118,50 96,50 127,70 132,40 130,40 103,70

Durchschn.
1931 119,27 82,97 108,41 jlOl,88 103,79 96,13 128,96 114,47 64,89 76,25 87,7S 118,09 76,67 104,56 9,26 116,96 125,16 102,5S 131,00 140,12 136,18 110,86

1932: Jan. 115,30 65,70 92,10 92,00 92,10 90,40 116,S0 105,20 57,60 66,50 69,00 107,80 71,30 101,10 6,70 103,20 112,70 92,20 122,90 126,90 125,20 100,00
Febr. 119,50 65,70 95,50 93,50 94,60 90,50 116,20 102,70 53,70 66,30 67,70 106,20 72,00 99,80 6,40 101,40 112,50 91,10 120,30 123,60 122,20 99,80
M arz 121,60 65,60 97,60 99,00 96,50 89,30 116,30 102,60 51,60 65,80 65,40 106,00 72,20 97,90 5,80 100,20 111,00 90,40 119,70 121,50 120,70 99,S0
April 122,40 64,20 90,30 99,70 94,70 87,90 114,90 102,90 49,80 63,30 61,90 105,60 71,70 97,60 5,60 100,00 109,90 89,20 119,50 119,90 119,70 98,40

D urchschnitts lóhne je verfahrene Schicht in den wichtigsten  deutschen S te inkohlenbezirken.

Wegen der Erklarung der einzelnen Begriffe siehe die ausfiihrlichen Erlauterungen in Nr. 4/1932, S. 98.
K o h l e n -  u n d  G e s t e i n s h a u e r .  G e s a m t b e l e g s c h a f t 1.

Monat
Ruhr
bezirk

Aachen O ber
schlesien

N ieder
schlesien

Sachsen Monat
Ruhr
bezirk

Aachen O ber
schlesien

N ieder
schlesien Sachsen

M J i J i A J i J i J i J i J i

A. L e i s t u n g s l  o h n
1931: Januar . . . 9,19 8,63 8,24 6,99 7,49 1931: Januar . . . 8,08 7,67 6,22 6,30 6,97

Apr i l . . . . 9,21 8,30 8,16 6,67 7,52 April . . . . 8,07 7,24 6,23 6,02 6,95
Juli . . . . 9,17 8,30 8,07 6,66 7,39 Juli . . . . 8,04 7,24 6,21 6,03 6,88
Oktober . . 8,53 7,71 7,65 6,67 6,99 Oktober . . 7,49 6,75 5,87 6,04 6,51
November . 8,56 7,70 7,52 6,34 6,95 November . 7,52 6,75 5,79 5,70 6,44
Dezember . 8,50 7,64 7,47 6,29 6,97 Dezember . 7,49 6,70 5,78 5,66 6,44

1932: Januar . . . 7,67 7,02 6,71 5,67 6,29 1932: Januar . . . 6,75 6,12 5,21 5,12 5,81
Februar . . 7,69 6,96 6,70 5,68 6,32 Februar . . 6,77 6,09 5,21 5,13 5,83
Marz . . . 7,66 6,89 6,74 5,68 Marz . . . 6,75 6,06 5,23 5,12

B. B a r v e r d i e n s t
1931:Januar . . . 9,56 8,84 8,55 7,19 7,66 1931: Januar . . . 8,44 7,90 6,46 6,51 7,15

April . . . . 9,59 8,53 8,49 6,86 7,70 Apr i l . . . . 8,46 7,46 6,50 6,27 7,15
Juli . . . . 9,50 8,53 8,40 6,84 7,56 Juli . . . . 8,35 7,45 6,45 6,22 7,05
Oktober . . 8,85 7,94 7,96 6,87 7,15 Oktober . . 7,79 6,95 6,11 6,27 6,69
November . 8,89 7,93 7,83 ' 6,54 7,12 November . 7,85 6,9S 6,04 5,95 6,64
Dezember . 8,82 7,88 7,79 6,49 7,14 Dezember . 7,82 6,93 6,04 5,92 6,63

1932: Januar . . . 7,99 7,25 7,02 5,87 6,45 1932: Januar . . . 7,08 6,34 5,45 5,36 5,99
Februar . . 8,00 7,19 7,01 5,88 6,48 Februar . . 7,07 6,30 5,45 5,35 5,99
Marz . . . 7,98 7,10 7,07 5,88 Marz . . . 7,OS 6,27 5,48 5,36

1 Einschl. d e r A rbeiter in N ebenbetrieben.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 20. Mai 1932 endigenden Woche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Borse zu Newcastle-on-Tyne). Die 
Pfingstfeiertage vermochten keine Anderung der all- 
gemeinen Lage auf dem Kohlenmarkt herbeizufiihren, zumal 
nahezu alle Sorten Kohle reichlich vorhanden sind. Ab- 
gesehen von einer leichten Zunahme der Verschiffungen 
gegen Ende der Woche und einer dadurch bedingten Mehr- 
anforderung von Schiffsraum, blieben die Pfingstfeiertage 
ohne Wirkung auf das Geschaft. Durham-Kohle ist zurzeit 
besonders schwach. Das Gas- und Kokskohlengeschaft ist

1 Nach C olliery O uardian  vom 20. Mai 1932, S. 982 und 996.

ebenfalls durch die geringen Abrufe sehr schwach; es konnte 
nur zu Mindestpreisen abgeschlossen werden. Northumber- 
land-Kohle ist leicht gebessert durch eine Zunahme des 
Geschafts mit Skandinavien, zum andern durch zwei Ab- 
schlusse mit Riga und Memel iiber ungefahr 60000 t. 
Bemerkenswert ist weiter die Tatsache, daB die diesjahrigen 
Verschiffungen von Blyth aus eine leichte Zunahme gegen- 
iiber dem vorigen Jahr zeigen, wahrend am Tyne die 
Verschiffungen zuriickgegangen sind. Das Bunkerkohlen- 
geschaft hat einen Riickgang aufzuweisen; hohere Preise 
werden kaum erreicht. Auch der Koksmarkt zeigte keine 
Belebung; die Erzeuger wissen nicht recht, ob es fiir sie 
vorteilhafter ist, die Betriebe zu schliefien oder weiter-
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arbeiten zu lassen. Die Wjederaufnahme des Oeschafts am 
Dienstag brachte ebenfalls keine Besserung der allgemeinen 
Lage. Em spaterer Bericht besagt,daB die Vragnitza Zement- 
werke Angebote uber 5000-7000 t Holmside- oder beson- 

elnholten- verschiffbar in den nachsten 
drei Wochen. E.ne Ladung mit 6000 t Durham-Bunkerkohle 
.st m der Berichtswoche nach St. Lorenz verschifft worden.

Kohle- und Koksnotierungen blieben gegen die Vor- 
woche unverandert.

rirhf2' F r a c h *e n 'n a r k t - Am Tyne zeigte sich in der Be- 
r.chtswoche fur das Mittelmeer- und Adria-Geschaft eine 
rege Nachfrage; mittlerer Schiffsraum erhielt wahrend der 
a„ T r n p ^  16 gUte PreiSe' Das Kiistengeschiift und die
andern R.chtungen waren schwach; der Chartermarktdorthin
, * r  .-iGgu n * W ° Che VOrher nich{ zu bessern vermocht. 
i" £ardiff ,bestand vor Pfingsten eine leicht gebesserte 
,,php ge’ d,e aber nicht ausreichte, um die Frachtsiitze zu 
wn h ’ Rlchtungen sehr niedfig sind. Angelegt
drien 7/5U« lr, f -TenUa 5/9 s’ ‘Le Havre 3/8V2 s, -Alexan- drien 7/3 s und fur Tyne-Hamburg/EIbe 3/4'h s.

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse'.
in d e r ^ f T  Markt. f“ r,  T e e r e r z e u g n i s s e  war Kreosot
t ó u f e W h  -uCSt Und gUt gefragt. Rohkarbol-
saurew ar bestandig, wahrend krist. Karbolsaure schwacher

1 Nach Colliery O uardian vom 20. Mai 1932, S. 984.
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war. Pech erfreute sich einer regen Nachfrage; die Vcr- 
kaufer verhielten sich naturgemaB zuriickhaltend. Das 
Benzolgeschaft war fest, auch Toluol war bchaiiptet.

Nebenerzeugnis

Benzol (Standardpreis)
Reinbenzol .................
R e in to lu o l .....................
Karbolsaure, roh 60%

„ krist. . . 
Solventnaphtha 1, ger.,

O s t e n .........................
Solventnaphtha 1, ger.. 

Westen . . . . .  .
R o h n a p h t h a .................
Kreosot .........................
Pech, fob Ostkiiste . .

„ fas Westkiiste .
Teer .............................
Schwefelsaures Ammo

niak, 20,6% Stickstoff 1

1 Gall 
1 „
1 „
1 „
1 lb.

1 Gall.

1
1 „
1 „
1 I. t
1 „
1 ..

jn der Woche endigend am 
13. Mai | 20. Mai

1/4

2/7
1/8
n

1/4

1/3 
/I 1 >/2 
/5V<

1/11

90/
85/
27/6

I
7 £

1/4‘Ą

2/6 2/7 
1/9 

M *

1/3 1/4

1/2- 1/3 
1/

/5

Die jahreszeitliche Nachfrage fiir den Inlandverbrauch 
m s c h w e f e l s a u e r m  A m m o n i a k  war schwach zu dem 
ubhchen Preis; fiir die Ausfuhr lagen nur wenige Nach
fragen vor.

Forderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

forderung

t
Mai 15. 

16. jp fingsten
17. 280 621
18. 235 060
19. 234 488
20. 227 973
21. 225 450

ZUS.
arbeitstagl.

1 203 592 
240 718

Koks
er

zeugung

t

113713

41 379 
39 708
42 355 
39121

276 276 
39 468

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung
zu den

Zechen, Kokereien und PreS- 
kohlenw erken des Ruhrbezirks 
(W agen auf 10 t Ladegewicht 

zuriickgefuhrt) 
rechtzeitig  I 

gestem  | Kefehlt

VorIaufige Zahlen.

— 1 012
— 1 389

9 196 16 356
8 573 15518

10 232 14 565
9 790 15011
6 954 15 438

44 745 79 289
8 949 15 858

K ranverladungen.

Brennstoffyersand
D uisburg-
R u h ro rte r2

24 024 
19 391 
21 126 
24 482 
28 797

117 820 
23 564

Kanal- 
Zcchen- 

H  i  f e i

priyate
Rhein-

34 372 
30159
32 076 
36 416
33 157

166180 
33 236

10 692 
10 361 
13 554
10 359
11 336
56 302 
11 260

insges.

69 088 
59 911 
66 756 
71 257 
73 290

340 302 
68 060

W asscr- 
stand 

des Rlieins 
bel Caub 
(norma) 
2,30 mj

m

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekanntgem acht im Patentblatf vom 12. Mai 1932.

buro-1 R;,pV2 ! /1 o6'r F " ed- KruPP A.G., Grusonwerk, Magde- 
fur S A  B.efestl§ ung von Auf hangę- oder Stutzlenkern 

schnellschwingende Vorrichtungen. 13.12. 30.

fp=f;^b‘ 12J7706- Hans Kempny, Beuthen (O.-S.). Be- 
Whgungsschraube, besonders fur KettenschrammeiBel.

fur dpń l 217,057- Alfred Thiemann, Dortmund. Kappschuh 
■ur den Grubenausbau. 23.12.30.
nh<AC‘ 1217563. Gutehoffnungshutte Oberhausen A G 
Oberhausen (Rhld.). Stutze fur Grubenausbau 18.t s i !

A ri35v -  12171°1- Maschinenfabrik Augsburg-Nurnbere 
Nurnberg. Seiltrommel. 1.4.32. g

fur Anfh. ^ i 7164^  SchQchtern1ann & Kremer-Baum A.G. 
ereitung, Dortmund. Verladeeinrichtung. 26.10.31.

Q 1 217 LS6^ nd 1217648- Hauhinco Maschinenfabrik
Rńtsch-nv k- a Hmselmann & Co. G. m. b. H., Essen.
PortenH l Ung bzw- Lagerung fur Rollen von Trans- ^ortbandern. 20. und 22. 4. 32.

P A  T E N T B E R I C M T .

Patent-Anmeldungen,
die vom 12. Mai 1932 an zwei M onate lang  in d e r AusJegehalle 

des K eicbspatentam tes ausJiegen.

10a, 11. K. 120556. Heinrich Kopper^ A G F ' <-n 
zur E r? eu ? L ?U vrfner  hiCkUJ ^  V.°n Horizontal-KammerSfen 
kuchen #1 5 3i " mit « esfamPfłem Kohlen-

V e r f lh « n  9;,.rS n 4!??.3' - FirB»  C « l  Still, Recklinghausen.
f t B '“ "-

R n ch u B  J P ł190'30' Dr' C ' ° tto  a  Comp. G.m. b H Bochum, \e rfah ren  zum Enfgasen von Brennstoffen in 
Uuterbrochen betriebenen Ofenkammern. 1.7.30,
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35a, 22. S. 83606. Edmond Spelmans, Marschienne- 
au-Pont (Belgien). Sicherheitseinrichtung fur Bergwerks- 
fórderanlagen. 16.1.28. Belgien 24. 12.27.

81 e, 10. P. 63729, 64 304 und 64333. J. Pohlig A.G., 
Koln-Zollstock. Tragrolle fiir Fórderbander bzw. Lagerung 
fiir die Tragrollen bzw. Walzlagerung mit Tragzapfen im 
Lagerbock. 14.8., 25. und 30.11.31.

81 e, 57. B. 149563. Karl Brieden & Co., Bochum. 
Gegen Losen gesicherte Schraubenverbindung, besonders 
fiir Schuttelrutschen. 18.4.31.

Deutsche Patente.
(Von dem  T age, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgem acht w orden 
is t, lauft d ie ffinfjahrige F rist, innerhalb dereń eine N ichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben w erden kann.)

l a  (28). 549418, vom 13.2.26. Erteilung bekannt
gemacht am 14.4.32. H e n r y  M o o r e  S u t t o n ,  W a l t e r  
L i v i n g s t o n  S t e e l e  und E d w i n  G o o d w i n  S t e e l e  in 
D a l l a s ,  T e x a s  (V. St. A.). Luftherd mit einer in der 
unterhalb der Herdjlache befindlichen Luflzufuhrungs- 
kammer angeordneten, mil Richłungslippen versehenen 
!.uf tverleiler platte.

Die Luftverteilerplatte des Herdes ist um ein Ende 
schwenkbar, so dafi die Strómungsrichtung der Luft durch 
Anderung des Neigungswinkels der Platte gegenuber der 
Herdflache geandert werden kann.

5c (10). 549812, vom 28.12.29. Erteilung bekannt
gemacht am 14.4.32. A l f r e d  T h i e m a n n  in D o r t m u n d .  
Fufistiitze jiir Orubensiempel. Zus. z. Pat. 507885. Das 
Hauptpatent hat angefangen am 2.3.29.

Die Stiitze besteht aus einer schmiedeeisernen Platte, 
aus der auf gegeniiberliegenden Kanten Spitzen ausge- 
schnitten und nach unten gebogen sind, so dafi sie in das 
Liegende eindringen. An den beiden andern Kanten der 
Platte sind Lappen rechtwinklig nach oben gebogen und 
so gewólbt, daB sie sich an den Umfang des Stempels 
anlegen.

lOa (24). 550 053, vom 9. 7. 27. Erteilung bekannt
gemacht am 21.4 .32 .  A l u m i n i u m - I n d u s t r i e - A . G .  in 
N e u h a u s e n  (Schweiz). Ofen zum \’erkoken von kohlen- 
słoffhaliigem Out.

Der Ofen hat einen stehenden Schacht mit einer Vor- 
warmezone, einer Verkokungs- oder Gliihzone, in der die 
Gliihhitze durch einen elektrischen Strom erzeugt wird, und 
einer Abkiihlzone. In dem Mauerwerk der Verkokungs- und 
Gliihzone sind Kanale angeordnet, die vor und hinter der 
Zone mit dem Schacht yerbunden sind. Am untern Ende 
des Schachtes wird Gas in den Schacht eingefuhrt, das in 
der Abkiihl- und in der Vorwarmezone durch die Ofen- 
fiillung strómt, wahrend es durch die Kanale des Ofen- 
mauerwerkes um die Verkokungs- und Gliihzone herum- 
gefiihrt wird, d. h. das in dieser Zone befindliche Gut nicht 
durchstrómt.

81e (15). 550298, vom 12.11,29. Erteilung bekannt
gemacht am 21 .4 .32 .  W a l t e r  A l f r e d  S p r i g g s  in 
H a m p s h i r e  (England). Kettenfórderer. Prioritat vom 
21. 11.28 ist in Anspruch genommen.

Der Fórderer besteht aus einer Fórdermittel tragenden 
Kette und einer parallelen, mit dieser Kette yerbundenen 
Fiihrungskette. Zu beiden Seiten und in der Langsmitte 
jeder Kette sind mit diesen drehbar verbundene Rollen 
angeordnet, von denen die auBern auf ortfesten Schienen 
und die mittlern auf in der Hohe einstellbaren Schienen 
aufruhen.

81 e (22). 549707, vom 27.3.31. Erteilung bekannt
gemacht am 14.4.32. H i n s e I m a n n - R i e s t e r  & Co.
G . m. b . H .  in E s s e n - K u p f e r d r e h .  Kratzerfórderer mit 
an den Stofistellen ineinandergesteckten Rinnenschussen.

Die Rinnenschusse des Fórderers sind an dem in den 
benachbarten RinnenschuB eintretenden Ende am Boden 
und an den Seitenwanden mit nach den StoBenden zu 
offenen Aussparungen yersehen. In diese greifen nach 
den StoBenden zu abgeschragte, zur Fiihrung der Kratzer 
dienende Bleche von der Starkę der Rinnenschusse ein, die 
an dem Ende des andern Rinnenschusses befestigt sind.

81 e (57). 549802, vom 18.11.30. Erteilung bekannt
gemacht am 14.4.32. D i e t r i c h  H e s s e  in D u i s b u r g -  
H a m b o r n .  Schutlelrutschenwerbindung mit Hilfe eines 
iiber keilfdnnig geslaltete Ansatze der Rutschenschusse 
geschobenen Uberwurfkeiles.

An dem Boden des einen der zu verbindenden Rutschen- 
schiisse ist ein Mittel, z. B. eine Stellschraube, so ange
bracht, daB der zum Verbinden der Rutschenschusse 
dienende Uberwurfkeil durch das Mittel in jeder Lage 
gesichert werden kann. Eine Anderung des Winkels, den 
die beiden Rutschenschusse miteinander bilden, kann da
durch bewirkt werden, daB zwischen die keilfórmigen 
Ansatze der beiden Schiisse Keile getrieben werden. Um 
ein Verschwenken der Schiisse zueinander in der senk- 
rechten Ebene zu ermóglichen, kann die Hohe der keil
formigen Ansatze der Rutschenschusse groBer sein ais die 
Hohe der Anzugsflachen des Uberwurfkeiles.

81 e (109). 550303, vom 15.4.30. Erteilung bekannt
gemacht am 21.4.32. P a u l  Z u r s t r a B e n  in E t t l i nge n .  
Vorrichtung zum Entladen eines Forderwagens.

Unter dem Fórdergleis ist eine Rutsche schwenkbar 
angeordnet, die durch den mit Hilfe eines Seilzuges auf 
dem Gleis hin und her bewegten Fórderwagen so ge- 
steuert wird, daB sie sich waagrecht einstellt, bevor der 
Wagen in ihren Bereich kommt, und schrag gestellt wird, 
nachdem der Wagen sie uberfahren hat. Beim Fahren des 
Wagens uber die Rutsche gleitet der Wageninhalt in die 
waagrecht liegende Rutsche. Beim Schragstellen gibt die 
Rutsche ihren Inhalt an eine unter ihr angeordnete Fórder- 
vorrichtung ab.

81 e (123). 550304, vom 2.9.30. Erteilung bekannt
gemacht am 21.4.32. Ad o l f  B l e i c h e r t  & Co. A.G. in 
Le i pz i g .  Fórdereinrichlung.

Die Einrichtung hat einen Fórderkubel, der durch ein 
auf dem Tragkabel fahrendes GefaB beschickt wird. An 
der den Fórderkubel tragenden Laufkatze sind Auflauf- 
zungen fiir die Laufkatze des BeschickungsgefaBes be
festigt, die sich dem durchhangenden Tragkabel anpassen. 
An der Laufkatze des Fórderkiibels sind ferner ein federnd 
nachgiebiger Anschlag fiir die Laufkatze des Beschickungs
gefaBes und eine Schiene o. dgl.' vorgesehen, die das Ab- 
springen der Laufkatze des BeschickungsgefaBes von den 
Auflaufzungen yerhindern.

81 e (126). 550307, vom 7.12.27. Erteilung bekannt
gemacht am 21.4 .32 .  L i i 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 i i b e c k .  Aufnahmeforderer fiir Ab- 
setzer mit Durchfahrt zwischen Aufnahmestelle und Fahr- 
gesłell.

Der Fórderer, der mit geschlossenen, vor Kopf ent- 
leerenden Eimern yersehen ist, ist am obern Ende so 
gekrummt, daB er das auBerhalb der Durchfahrt des Ab- 
setzers liegende Fórdergleis iiberbruckt. Der Fórderer 
kann so nach auBen geschwenkt werden, daR er zum 
Einebnen des Planums dient.

B U C H E R S C M A  U.
Lichtreaktionen in der fossilen T ierwelt.  Versuch 

einer Palaophotobiologie. Von Professor Dr. J. L. 
W i l s e r ,  192 S. Berlin 1931, Gebriider Borntraeger. 
Preis geh. 16 Jt, geb. 18,40./^.
Der Verfasser yersucht, das Auftreten und Aussterben 

der Organismen, die Hóhepunkte und Abstiege (Krisen- 
zeiten) der Entwickiung in den yerschiedenen Erdperioden

mit der Art und Starkę der Lichtstrahlen in Verbindung zu 
bringen. Bei dieser Palaophotobiologie geht er von den 
Kenntnissen aus, die wir iiber die Lichtbediirfnisse der 
heutigen Organismen, namentlich der Tierwelt haben; auch 
der Pflanzenwelt widmet er einen Abschnitt. Er unter- 
scheidet bei den Tieren L ic h tfe s te  und Li c h t f l uch t e r  
und zeigt, daB die Stammesgeschichte dieser beiden Gruppen



28. Mai 1932 G l u c k a u f 507

stark verschieden ist. Die an den Wenden, z. B. der mesozoi- 
schen Epochen, auftretende gesteigerte Veranderiichkeit 
entspricht nach ihm dem Grade der Lichtempfindlichkeit der 
Stamme. Die Lichtfluchter sind in lichtgunstigen Perioden, 
wie der Gegenwart,  zum Teil in die Tiefsee iibergegangen! 
Besonders die Wende der Kreide- und Tertiarzeit mit ihrem 
Verschwinden vieler Tiergruppen (Ammonoideen, Belem- 
niten, Saurier verschiedener Art) scheint ihm gerade in 
bezug auf die Strahlungsanderung von Bedeutung zu sein. 
Er legt also auch den Lichtreizen und ihren Veranderungen 
eine bedeutende Triebkraft in der Veranderung der Or- 
ganismen bei. Das geistvolle Buch schlieBt mit den Worten: 
»Der Rhythmus in den Lebensvorgangen des Individuums 
ist mit Warme und Licht, mit der Sonnenenergie verkniipft, 
ebenso ist es der Rhythmus der Entwicklung der Stamme 
und damit die geologische Zeitgliederung.« Der Verfasser 
betrachtet die Entwicklung und die Veranderung der Or- 
ganismen unter dem neuen Gesichtspunkte der Licht- 
veranderung, und er hat sicher recht, wenn er in besonderer 
Form auf die Wichtigkeit von Veranderungen der Solar- 
energie auch in vergangenen Perioden hinweist. Die Geo- 
logen wie die Palaontologen werden das Buch gern und 
mit Gewinn lesen, auch wenn sie im einzelnen manchma! 
nicht mit ihm ubereinstimmen. W. Go t h a n .

Schadliche Gase, Dampfe, Nebel, R auch-und  S taubarten .
Von Ferdinand F l u r y  und Franz Z e r n i k ,  Wiirzburg.
Mit autorisierter Benutzung des Werkes: Noxious Gases
von H e n d e r s o n  und H a g g a r d .  637 S. mit 80 Abb.
Berlin 1931, Julius Springer. Preis geh. 66./?, geb. 69^?.

Der physikalisch-chemischc Teil mit den Abluiiullungen 
uber die wichtigsten pasgesc tze  und die OrutKlziige der 
Analyse von Oascn und verwandten Stoffen bildct die Elu- 
leitung des vorliegenden Buchcs.das dann im physlologischen 
Tede im wesentlichen die deutsche Obertragung der Dnr- 

stellung des amerikanischen Werkes iiber die Physlologic 
der Atinung und ihrer Zahlenwcrte umfalit.

In dem Abschnitte »Spezielle Toxikologie« werden die 
einzelnen in Frage kominenden Stoffe des periodlschen 
Systems der .Elemente, besonders auch die organischcii 
yerbindungen, in breitem Rahmen behandelt und dabei 
jedesmal auISer den physikalischen und clicuiischcn Ejijcii- 
schaften die Vergiftungsmoglichkeiten und •crscliclnunffcn 
beitn Tier und Menschcn eingehend erdrtcri. Hier findet 
man auch ausfiihrliche Zahleniafeln iiber die Oiftwlrkuiig 
von Gasen und Dampfen und Besprechungen zahlreicher 
Sondergruppen. Weitere wichtige Abschnitte bescliafiigen 
sich mit der Behandlung akuter und chronischcr Gas- 
vergiftungen und besonders mit »Verhiitung« und »Schutz«, 
Arbeiterschutz, Vorschriften Ober den Handel mit Oiftcn 
und Vorschriften fiir Oerichtsarzte bei todllchen Ver- 
giftungen, Gasschutz im Kriege (Sammelscliutz), Einzel- 
schutz (Atmungsschutzgerate) und Schutz der Zivil- 
bevolkerung werden ebenfalls in lehrreicher und fesselnder 
Darstellung erlautert, so dali das Werk iiber den Kreis 
der Chemiker, Techniker, Industriellen, Mediziner, Natur- 
wissenschaftler hinaus verdiente Anerkennung finden wird.

Wi n t e r .

Z E I T S C H R 1 F T E N S C H A  U' .
(Eine Erklurung der Abkurzungen ist in Nr. 1 au f den Seiten

Mineralogie und Geologie.
L i v i n g r a i c r o o r g a n i s m u s  i n a n c i e n t r o c k s  

Von Lipman. Fuel. Bd. 11. 1932. H.5. S. 167/70’. Technik 
aer Untersuchungen. Verfahren und Ergebnisse. Auswer- 
tung und SchluBfolgerungen.
,, L e s  g i s e m e n t s  d e  h o u i l l e  d e  M a d a g a s c a r .  
Von Charrin. Genie Civil. Bd. 100. 7.5.32. S. 466/8*. Geo- 
logische und lagerstattliche Beschreibung der Kohlen- 
vorkommen.

R e c e n t  g a s  d e v e l o p m e n t s  in N o r t h e r n  P e n n -  
s y U a n i a  a n d  S o u t h e r n  N e w  Yo r k .  Von Robinson. 
1 roc. West. Pennsylv. Bd.48. 1932. H .4 . S. 81 102*. Die 
reichen Erdgasfunde. BohrtatigkeiŁ Schichtenprofile. Geo- 
logische Verhaltnisse. Aussprache.

m • n e r a i s r a d i f e r e s .  Von Charrin. GenieCiviI 
Bd. 100. 30. 4.32. S. 447/8. Obersicht uber die bisher be- 
Kannten radiumhaltigen Mineralien, ihre chemische Zu
sammensetzung und das Vorkommen.

Bergwesen.
T h e  i g n i t i o n  a n d  c o m b u s t i o n  p r o c e s s  in  th e  

coa l  d u s t  e n g i n e .  Von Wentzel. Fuel. Bd. 11. 1932. 
n. 3. S. 177 96*. Die grundlegenden Versuche und die 
Versuchsergebnisse: EinfluB des Wasserdampfgehaltes der
* erbrennungsluft auf den Entzundungs- und Verbrennungs- 
vorgang; EinfluB von Temperatur and Dichte der  Ver- 
Drenmingsluft, von LuftuberscbuB und KorngróBe, Voli- 
standigkeit der Verbrennung: EinfluB der Kohlenart. Be
sprechung der Ergebnisse. (Forts. f.)

P*e M e c h a n i s i e r u n g  der K o b l e n g e w i n n a n g  
(n s t a a t | i c b e n  B r a u n k o h l e n b e r g b a a  P e r n i k s  
( D u l g a r i e n ) .  Von Radoslawoff. Braunkohle. Bd.3l.
’ 32- S. 325 32*. Erprobung yersefnedener Sdsrl®-
asetnnen. Versuche beim Streckemorfrieb und im Abbaa.

A n w e n d b a r k e i t  ameri fcaniscber A bbaa- und  
— r v e r f a hr e n  s o f  de n  o b e r s c h l u i i c h t s

b td ro d ic tó  Abz5%t der Z e a r fa n fe T O fS g ą  5Sr f& ciózwe& e 
t- * erfŁj G iśc in rf bei sattsttScfeES Vtx&ood zaar P tó ss  % 2.95 j t
tur ąO tr z a  b e ó e b tt.

2 7 - 3 0  ve rd ffe n ilic h i. * b ed eu te t T ex i• o d er T a fe la b b U d u n g tn .)

K o h l e n b e r g b a u .  Von Griese. Gluckauf, Bd.68. 14,5,32, 
. vLer&Ieich der Gebiete, Der amerikanische Weich
kohlenbergbau. Folgerungen fur den oberschlesischen 
Kohlenbergbau.

da 1o ? 1Ls - ° l g " o u n d - Von Hudspeth. IronC oalTr,R cv, 
Bd. 124 o. o. 32. S, 765, Besprechung des Vortragt*. UnfalJc 
bei gutem Hangenden. GeweifJte Stempel. Unfalle beim 
Umgehen mit Stahistempeln. Bes-teres Ab«prei/en der 
unterschramten Kohle. '

^  O r o “ n d  m o y e m e n i  i n  m i n e t  Von Trusty, Iron 
Coal Tr. Rev, Bd.124. 6.5.32. S, 760/1. Besprechung des 
yortrages yon Trusty. Elastische Eigenschaften der’ Ge- 
steme. Bedeutung guten Versatzes. EinfluB der Bewetterunfż. 
Eriahrungen mit Stahistempeln, Die VcrhaJtniŁ-<; im 
Barnsleylloz,

P h y s i c a l  t e s t i n g  o f  e x p ! o s i v e s  a t  t h e  B u r e a u  
o f  M i n e s  E x p l o s i v e %  E x p e r i m e n t  S t a  t f  o n ,
f in i  H m  «Ł i r r  Mr ° f “ Łd T ^ n y ,  Bur.Min.BuiI.1931. H. A >. S. 1 148 . Regeln fur die Untersuchung df-r 
sprengatoffe. Physikalische Dnter*uchung?verfahren. i>. 
s c h r t w u n g  a e r  einzelnen B e s t im m u n g ę y tr fe h re n ,

Y?-dtiA gT*?Un£  s u P P ° r t  *« i h t  S o u t h  r / a j - i  
\ l eJ , d- . Von, Coli, Guard, Bd, 14i, (>, 5. 32.

n T T B e*Prethun*  de;; von
- i  A c ? ^ enali.5 '  Verfefzen von HoMrSumen 

r dem Streckenau?bau. Ausbau an S trecktm bzw tty tn , 
Hmterfcilen des Ausbau* mit Beton, Schwere Profile,'

v  + J ? i f ł t L p i p % * a ó  Uit x , b l t  t « b » n g  »n s u z i t i a r v 
r e a t i l a t i o a  o f  m e t a l  m i n t t ,  Von O h tssr  uać M h.

E r h o f a o o g  d e r  U c b u u \ b t v t e  ć t r  e le k ir H c h tn
alSi darcft Von

Et^ '  E¥ - 3f/'  1 4  S , ś f  i* .  V m ta lz  der

XvTZ*ri)tit nad 
bei j sg e^ ić fee? : .  f « -
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A l l g e m e i n e  G e s i c h t s p u n k t e  fi i r  di e  B e s c h r e i 
b u n g  v o n  A u f b e r e i t u n g s b e t r i e b e n .  Von Luyken. 
Metali Erz. Bd. 29. 1932. H. 9. S. 165/8*. Besprechung der 
bei Beschreibungen von Aufbereitungsbetrieben wichtigen 
Angaben. ZweckmaBige Darstellung des Anreicherungs- 
verfahrens durch den Aufbereitungsstammbaum. Vorziige 
der Verwendung von Signaturen. Wirtschaftliche Angaben.

A u f b e r e i t u n g s  v e r s  u c h e m i t  o x y d i s c h - s u l f i -  
d i s c h e n  u n d  s u l f i d i s c h e n  K u p f e r e r z e n  i n 
C h u ą u i c a m a t a .  Von MieBner. Metali Erz. Bd.29. 1932.
H.9. S. 174/7. Wiedergabe yerschiedener FIotationsversuche. 
Mikroskopische Untersuchungen.

G r u n d l a g e n  d e r  A u f b e r e i t u n g  b o ! i v i a n i s c h e r  
Z i n n e r z e .  Von Ahlfeld. Metali Erz. Bd.29. 1932. H. 9. 
S, 178/81. Uberblick. Die Roherze. Aufbereitungsverfahren 
fiir oxydische, sulfidische und silberhaltige Erze.

D i e A u f b e r e i t u n g d e r  G o I d e r z v o r k o m m e n 
in  R u r a a n i e n ,  Von Quittkat. Metali Erz. Bd.29. 1932.
H. 9. S. 168/74". Beschreibung der Golderzvorkommen im 
nordlichen Siebenbiirgen sowie im siebenbiirgischen Erz- 
gebirge. Neuzeitliche Gestaltung der Aufbereitungen.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
W a r m e  w i r t s c h a f t l i c h e  U n t e r s u c h u n g  d e s  

A n t h r a - H e i z u n g s k e s s e l s .  Von Presser. Gluckauf. 
Bd.68. 14.5.32. S. 457/8*. Aufbau des Kesselkórpers. Ver- 
suchsergebnisse.

D ie  D u r c h z i i n d u n g  b e i m  W a n d e r r o s t .  Von 
Rosin und Rammler. Arch. Warmewirtsch. Bd.13. 1932. H.5. 
S. 113/7*. Durchzundgeschwindigkeit, Ausbrandverlust und 
Rostlange bei yerschiedenen Durchziindyerhaltnissen. Mittel 
zur Beschleunigung des Durchziindens.

C a u s e s  a n d  c o n t r o l  of  s l a g  f o r m a t i o n .  Von 
Corcoran. Power. Bd.75. 3.5.32. S. 651/4. Zur Theorie der 
Schlackenbildung, Schmelzpunkte der Aschenbestandteile. 
Schlackenbildung in Stoker- und Kohlenstaubfeuerungen. 
Losung der Schlackenfrage. Luft- und Wasserkiihlung.

Elektrotechnik.
U b e r s p a  n n u  n g s s  ch  u t z  f u r  W e  c h s e I s t r o m - 

N i e d e r s p a n n u n g s a n l a g e n .  Von Dobke. E. T. Z. 
Bd. 53. 12. 5. 32. S. 449/51*. Bauart und Wirkungsweise 
einer Entladungsróhre, die ais »Funkenstrecke« in einem 
neuen Uberspannungsableiter fiir Wechselstrom-Nieder- 
spannungsanlagen dient.

E l e k t r i s c h e  B e r u h r u n g s s p a n n u n g e n .  Von 
Dittrich. Schlagel Eisen. Bd. 30. 1.4.32. S .75/81*. Gefahren 
elektrischer Starkstromanlagen im Bergbaubetrieb. Schutz- 
mafinahmen gegen die Gefahren der Beruhrungsspan
nungen.

Huttenwesen.
B l a s t - f u r n a c e  e n g i n e e r i n g .  Von Brown. Iron 

CoalT r .  Rev. Bd. 124. 6.5.32. S. 741/7*. Beschreibung des 
Dagenhamofens und des Pretoriaofens. Hochofenanlagen, 
Ofenschachte, Beschickung, Winderhitzer, Gasreinigung, 
Sinteranlage.

M e t o d  f o r  e l e k t r o l y t i s k  s l a g g b e s t a m n i n g  
i j a r n  o c h  s t a l  m e d  1 a'g k o l h a l ł .  Von Treje und 
Benedicks. Jernk. Ann. Bd. 116. 1932. H. 4. S. 165/96*. Aus- 
fiihrliche Erlauterung eines Verfahrens zur elektrolytischen 
Bestimmung der nichtmetallischen Einschliisse in Stahl mit 
geringem Kohlenstoffgehalt.

L ’ e m p l o i  d e s  f o u r s  e l e c t r i ą u e s  p o u r  le 
t r a i t e m e n t  t h e r m i ą u e  e t  l a  f u s i o n  d e s  me t a u x .  
Von Mieg. Buli. Mulhouse. Bd.98. 1932. H .3 . S. 133/60*. 
Die einzelnen Bauarten von Elektroofen. Erzeugung von 
Stahl und GieBereieisen. Wiirmebehandlung von Eisen und 
Stahl. Behandlung von Kupfer, seiner Legierungen und 
anderer Metalle. Leichtmetalle. Keramische Glaser und 
Emaille.

R e c e n t  i m p r o v e m e n t s  i n t h e  G r e e n a w a l t  
s i n t e r i n g  a p p a r a t u s .  Von Tornblad. Iron CoalTr. Rev. 
Bd. 124. 6.5.32. S.751/3*. Beschreibung einer mit den 
neusten Einrichtungen ausgeriisteten Anlage.

Chemische Technologie.
R e a k t i o n s f a h i g k e i t ,  G r a p h i t i e r u n g  u n d  

e l e k t r i s c h  e L e i t f a h i g k e i t  v o n  Koks .  Von Koppers 
und Jenkner. Arch. Eisenhuttenwes. Bd. 5. 1932. H. U.

S .543/7*. Ermittlung des Graphitierungsgrades eines Kokses 
durch Messung seiner elektrischen Leitfahigkeit. Vergleich 
mit der Reaktionsfahigkeit. EinfluB des Aschengehaltes, 
der Inkohlung und der Oxydation der Kohle sowie der 
Verkokungsgeschwindigkeit und -temperatur auf die elek
trische Leitfahigkeit des Kokses.

D i e  S c h u t t u n g  d e r  K o h l e  in d e r  K o k s o f e n 
k a m m e r  u n d  i h r  E i n f l u B  b e i  d e r  V e r k o k u n g .  
Von Eisenberg. Gluckauf. Bd.68. 14. 5. 32. 3 .  445/51 *. 
Versuchsanordnung fiir die Kleinversuche und die GroB- 
yersuche. Ergebnisse der KIeinversuche. GroBversuche: 
Kórnungsunterschiede in der Schuttung und ihr EinfluB 
auf die Schiittdichte, EinfluB der Kohlenkórnung auf das 
mittlere Schiittgewicht. (SchluB f.)

C o a l  d i s t i l l a t i o n  i n i n t e r n a l l y  h e a t e d  r o t a r y  
r e t  o r t  s. Von Nielsen. Ga s J .  Bd. 198. 4.5.32. S. 270/4*. 
Das DestilIationsverfahren. Neue Anwendung des Grund- 
satzes der Einspritzkondensation. Grundsatz der Dampf- 
destillation. Warmebilanz. Aussprache.

T h e  i n f l u e n c e  of  o v e n  w i d t h  on t h e  c a r b o n i -  
s a t i o n  o f  c o k i n g  c o a l s .  1. Von Marson und Briscoe. 
Gas World, Coking Section. 7. 5. 32. S. 10/4. Entwicklung 
in England und auf dem Festland. EinfluB hoher Ofen- 
temperaturen auf die Zusammensetzung und das Aus
bringen an Nebenprodukten. Ofenweite und Warmeuber- 
gang. Untersuchung der Kohlen und des Kokses. Stiick- 
gróBe und Porositat des Kokses.

R o s t s c h u t z p r i i f u n g .  Von Griin und Manecke. Teer. 
Bd. 30. 10. 5. 32. S. 181/6*. Beschreibung des Priifungs- 
yerfahrens und seiner Anwendung. Messungsergebnisse.

Chemie und Physik.
A n a l y s i s  of  h y d r o c a r b o n  g a s e s .  Von Davis und 

Daugherty. Ind. Engg. Chem. Analytical Edition. Bd. 4.
15.4.32. S. 193/7*. Einrichtung zur teilweise erfolgenden 
Kondensation der Gase. Vorrichtung und Verfahren zur 
Fraktionierung des fliissigen Kondensates. Analysen syn- 
thetischer Mischungen.

T h e  e s t i m a t i o n  o f  n i t r o g e n  i n c o a l  u s i n g  
s e l e n i u m  as  a c a t a l y s t .  Von Beet. Fuel. B d .l l .  1932.
H. 5. S. 196/9. Die Bestimmung des Stickstoffgehaltes in 
der Kohle nach dem Kjeldahlyerfahren unter Verwendung 
von Selen als Katalysator. Analysenergebnisse.

Wirtschaft und Statistik.
M a d a g a s c a r ,  p a y s  h o u i l l e r .  Von Blondel. Buli. 

Soc. d’enc. Bd. 131. 1932. H.3. S. 179/96*. Die Kohlenlager- 
statten und ihre Bedeutung. Problem der Beschaffung von 
Arbeitskraften. Absatzmóglichkeiten. Kohlenbewegung im 
Indischen Ozean.

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor Dr.-Ing. v o n  B r a u n m u h l  vom l .Jun i 

ab auf ein weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit 
bei der Graflich Schaffgotschsche Werke G. m. b. H. in 
Gleiwitz,

der Bergassessor Dr.-Ing. K i i h l we i n  vom l . Juni  ab 
auf ein Jahr zur Ubernahme der Leitung einer bei der 
Westfiilischen Berggewerkschaftskasse an der Bergschule 
in Bochum neu errichteten Forschungsstelle fiir angewandte 
Kohlenpetrographie,

der Bergassessor T i i b b e n  vom 1. Mai ab auf weitere 
drei Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Gewerkschaft Michel/Vesta in GroB-Kayna bei Merseburg.

Der dem Bergassessor R o c k e n  erteilte Urlaub ist auf 
seine neue Tatigkeit bei der Bergwerksgesellschaft Dier- 
gardt-Mevissen m. b. H. zu Rheinhausen (Niederrhein) aus- 
gedehnt worden.

Dem Bergassessor M e u t h e n  ist zwecks Beibehaltung 
seiner Tatigkeit bei der Concordia Bergbau-A.G. in Ober
hausen die nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienst 
erteilt worden.


