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A n w e n d u n g s g e b ie t  d e r  F ó r d e r b a n d e r  
Die letzten Jahre sind bei den der Bergbaugruppe 

Hamborn der Vereinigte Stahlwerke A.G. angehóren- 
den 5 Schachtanlagen, die in ausschlieBlich flacher 
Lagerung (etwa 2 -2 0 °  Einfallen) die Flóze der Fett- 
sowie der Gas- und Gasflammkohlengruppe bauen, 
durch eine standig fortschreitende Betriebszusammen
fassung gekennzeichnet. Ihren Ausdruck findet diese 
Entwicklung in der Kennziffer T a g e s fó rd e ru n g  je 
A b b a u b e tr ie b s p u n k t ,  die im Durchschnitt aller 
Schachtanlagen von rd. 40 t im April 1926 auf rd. 
400 t im Marz 1932, d. h. um das Zehnfache ge
stiegen ist.

Mit der Vergrófierung der Abbaubetriebspunkte 
gewann die Abbaustreckenfórderung steigende Be
deutung. W ahrend man bei den fruhern Kleinbetrieben 
mit Handschleppern, Pferden und Haspeln ohne 
weiteres auskam, zeigte sich bald, daB mit diesen 
Fórdermitteln die Grenze der Leistungsfiihigkeit der 
Abbaubetriebspunkte erreicht war. Auch der Einsatz 
von Lokomotiven in der flachen Lagerung befriedigte 
nicht, so daB mit dem Einbau von Forderbandern 
begonnen wurde.

Bei regelmafiiger Lagerung erweist sich das 
Fórderband in der Abbaustreckenfórderung erst bei 
Tagesfórderungen von etwa 400 t  an ais wirtschaft- 
lich. Das Bild verschiebt sich aber schnell zugunsten 
des Fórderbandes, wenn besondere Verhaltnisse auf- 
treten, und zwar:

1. w e c h s e ln d e s  F ló z e in f a l le n ,  bei dem die 
tm Flóz aufgefahrene Abbaustrecke sehr kurvenreich 
jerlauft, wodurch erhebliche Mehrkosten fiir Auf- 
fahrung und Unterhaltung der Strecken entstehen. 
Gleichzeitig wird die betriebsplanmafiig festgelegte 
Strebhóhe stark vergróBert oder verkleinert. Fahrt 
man in diesem Falle die Abbaustrecke nach der Stunde 
auf, so kommt infolge der Veranderung ihrer Hóhen- 
‘age ais Fórdermittel bei gróBern Fórdermengen 
naturlich nur das Streckenband in Frage.

2. M u ld e n b ild u n g , bei der ein in der Muldę 
liegendes Streckenband die Fórderung zweier Streben 
aufnimmt. Dasselbe g ilt fiir das auf einem Sattelkopf 
uegende Fórderband, das die Berge fiir 2 Streben 
zufiihrt. In beiden Fallen braucht nur eine Fórder- 
strecke aufgefahren und unterhalten und gleichzeitig 
nur in einer Strecke gefórdert zu werden.

3. e in fa l le n d e  A b b a u s tre c k e n , besonders in 
erbindung mit Alulden- und Sattelbildung; hier 
ommt wegen des Einfallens bei gróBern Fórder

mengen nur ein Fórderband in Betracht.
4. s tre ic h e n d e  U b e rs c h ie b u n g e n , die ein Feld 

•agonal durchsetzen und an denen die Abbaustrecken

aufgefahren werden. In diesen Diagonalstrecken laBt 
sich nur mit Bandern fórdern.

Neben den Streckenbandern sind auf den ge- 
nannten Schachtanlagen in letzter Zeit verschiedene 
Strebbander, welche die Kohle aus bestimmten 
Griinden aufwarts fórdern, und eine Reihe von 
Bandern in Bandbergen eingebaut worden, die ais 
Ersatz fur Blindschachtfórderung dienen.

AuBer den geschilderten gibt es selbstverstandlich 
noch zahlreiche andere Falle, in denen Bander auch 
bei geringern Fórdermengen wirtschaftlich sind, 
jedoch wiirde die Beschreibung dieser Sonderfalle 
iiber den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinaus- 
gehen. Aus diesem Grunde habe ich auch von W irt- 
schaftlichkeitsberechnungen fur den Fórderband- 
antrieb abgesehen, da die Verhaltnisse iiberall ver- 
schieden Iiegen und genauere Ermittlungen von Fali 
zu Fali angestellt werden miissen. Ein Beispiel móge 
daher geniigen.

Auf der Schachtanlage Lohberg sind die gesamten 
Gewinnungskosten eines mit Blindortbetrieb ab- 
gebauten Gasflammkohlenflózes von 1,40 m Machtig
keit einschlieBlich der Kosten fiir die Abbaustrecken- 
und die Bremsfórderung bei den verschiedenen 
Verfahren einander gegeniibergestellt worden. Die 
flachę Bauhóhe betrug 500 m, das Einfallen etwa 6°. 
Im ersten Falle wurde die Bauhóhe in 4 Streben von 
je 125 m Hohe unterteilt, die Kohle in den Abbau
strecken, die nicht nach der Stunde aufgefahren waren, 
durch Pferde zu Blindschachten gefórdert und in diesen 
zum Querschlag gehoben. Im zweiten Falle unter- 
teilte man die Bauhóhe in 2 Abschnitte von je 250 m 
Hohe und fórderte die Kohle in den Abbaustrecken 
mit Hilfe von Forderbandern sowie durch einen Band- 
berg zu einer ortfesten Ladestelle im Querschlag. 
AuBer dem Bandberg muBten hier 2 Blindschachte 
zur Vorrichtung, W etterfiihrung und M aterialbefórde- 
rung hergestellt werden. Trotzdem ergaben sich unter 
Einrechnung der gesamten Aufwendungen fiir Vor- 
richtung, Maschinenmiete und Ausbau Ersparnisse 
von 0,60 M  je t  anstehender Kohle. Die beiden GroB- 
betriebe und der Bandberg fórdern zurzeit in
2 Schichten rd. 1300 t  Kohlen.

Die Betriebskosten einer Blindschachtfórderung 
und einer Bandbergfórderung sind ungefahr gleich, 
wenn ein Blindschacht von 53 m Nutzhóhe einem 
Bandberg von 220 m Lange bei 15° Einfallen gegen- 
iibersteht und wenn in 2 Schichten 1000 t Kohlen mit 
Forderbandern in den Abbaustrecken mindestens 
1 Jahr lang gefórdert werden. In solchen GroB- 
betrieben erhoht sich der Vorteil der Bandberge mit 
zunehmender Grofie der Fórderwagen, weil hierbei 
die Abmessungen der Blindschachte und besonders
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der riiit PreBluft angetriebenen Haspel uriverhaltnis- 
maBig groB werden.

A n w e n d u n g s g e b ie te  so w ie  V or- und N a c h te ile  
d e r  S ta h lg l ie d e r -  und  G u m m ib a n d e r .

In den Abbaustrecken und Bandbergen werden 
teils Stahlgliederbander, teils Gummibander ver- 
wendet, wahrend im Streb nur Gummibander in 
Betracht kommen. Die Entwickiung hat es mit sich 
gebracht, dafi zuerst Gummiflachbander beschafft 
worden sind. Da diesen aber yerschiedene Nachteile 
anhaften, ist man spater zu Stahlgliederbandern iiber- 
gegangen, wozu in jiingster Zeit eine Reihe von ab- 
gedeckten Gummimuldenbandern getreten ist.

Bei der Befórderung von schweren und scharf- 
kantigen Bergestiicken aus Gesteinbetrieben diirften 
die unempfindlichern Stahlgliederbander den Gummi- 
bandern iiberlegen sein. Dagegen wird man fiir klein- 
stiickige und besonders feuchte Berge Gummibander 
vorziehen, weil in diesem Falle die zahlreichen be- 
weglichen Einzelteile des Stahlgliederbandes, das 
auBerdem infolge der Bolzensclnnierung sehr viele 
Schmierstellen hat, starker durch Feuchtigkeit leiden 
ais ein Gummigurt.

Wird eine Abbaustrecke. die man bei Bandfórde- 
rung nach der Stunde auffahrt, durch eine Storung 
getrieben, so entstehen yielfach stark ausgepriigte 
Mulden und Sattel. Dies kann zur Folgę haben, daB 
sich das Fórderband nicht den Hóhenanderungen 
anpaBt, sondern sich unter die Firste spannt. In einem 
derartigen Falle hat man auf der Schachtanlage 
Wcstende durch federnde Druckrollen die Ketten des 
Stahlgliederbandes und damit das ganze Band gegen 
die Sohle gedriickt, so daB die Bandfórderung ein- 
wandfrei fortgefiihrt werden konnte. Dieses Hilfs- 
mittel ist bei einem Gummiband nicht anwendbar, 
weil sich hier keine Druckrollen anbringen lassen.

In Bandbergen konnen Gummibander nur bis zu 
etwa 20° aufwarts fórdern, wahrend das Stahlglieder- 
band dank den auf den Blechen angebrachten Quer- 
winkeln Steigungen bis zu 30° und daruber zu iiber- 
winden yermag. Wird der Bandberg ais ansteigender 
Querschlag aufgefahren, so ergibt sich eine geringere 
Lange, wodurch man erhebliche Ersparnisse nicht nur 
an Auffahrungs- und Unterhaltungskosten, sondern 
auch an Anschaffungskosten fiir das kiirzere Fórder
band erzielt. Ferner konnen die Bandberge bei 
mittlerm Flózeinfallen und gutem Nebengestein auch 
im Floz aufgefahren und hierbei weitere Ersparnisse 
gemacht werden. Bei einem Bandberg tritt der weiter 
unten heryorgehobene Nachteil des Stahlglieder
bandes, daB es mehr Kraft verbraucht, nicht in Er
scheinung,-denn der hohe Reibungswiderstand der 
Totlast wird desto geringer, je starker das Band 
ansteigt, so daB bei einer bestimmten Neigung das 
Stahlgliederband an die Kraftverbrauchswerte des 
Gummibandes herankommt.

Diesen VorteiIen der Stahlgliederbander stehen 
einige Nachteile gegenuber. Hier ist zunachst der 
erwahnte grófiere Kraftbedarf infolge der hohen 
Eigenlast zu nennen. Auf der Schachtanlage Lohberg 
wurde durch genaue Messungen an 2 elektrisch 
angetriebenen Streckenbandern, einem Stahlglieder- 
und einem Gummiflachband, bei etwa gleichen 
Leistungen je Schicht und iibereinstimmendem 
Achsenabstand ein um etwa 60»/b hóherer Kraft- 
yerbrauch des Stahlgliederbandes festgestellt.

Die Geschwindigkeit des nonnalen 574 mm 
breiten Stahlgliederbandes wird zweckmafiig nicht iiber 
1 m/s gesteigert, weil sonst die Beanspruchungen des 
Antricbes und des Bandes selbst zu groB werden. Die 
demnach begrenzte Leistungsfiihigkeit des Stahl
gliederbandes betragt im praktischen Betriebe bei 
einer Geschwindigkeit von etwa 1 m/s ungefahr 650 t 
Kohlen je Schicht, eine Leistung, die in mehreren 
Fallen fiir die genannten Schachtanlagen nicht mehr 
ausreicht. Sollen mit dem Stahlgliederband grófiere 
Leistungen erzielt werden, so mufi man entweder die 
Trogbreite oder die Troghóhe yergrófiern, was bei 
neuen Bandanlagen ohne weiteres móglich, bei be- 
triebenen Anlagen aber nur allmahlich und unter 
Schwierigkeiten durchfiihrbar ist. Die Geschwindig
keit der Gummibander kann dagegen im Grubcn- 
betrieb unbedenklich bis zu etwa 1,5 m/s betragen, 
ohne daB das Band erheblich beansprucht wird. Es 
leuchtet ein, dafi in dieser Hinsicht das Gummiband 
ein anpassungsfahigeres Fórdermittel darstellt.

Der Ein- und Ausbau eines Stahlgliederbandes 
gestaltet sich bei gleichen Streckenverhaltnissen 
schwieriger und kostspieliger ais der eines Gummi- 
bandes. Nach den Erfahrungen der Bergbaugruppe 
Hamborn sind die Kosten um etwa 100 % hoher.

Das Stahlgliederband hat ferner viel mehr 
Schmierstellen ais das Gummiband, weil man jeden 
einzelnen Kettenbolzen schmieren mufi. Auf ein 
Stahlgliederband von 100 m Nutzlange entfallen 
2500 Kettenbolzen, die bei Forderung trockner Kohle 
etwa alle 3 Monate und bei nassem Fórdergut etwa 
jeden M onat geschmiert werden miissen. Die 
Schmierung der Kettenbolzen eines Stahlglieder
bandes von 100 m Nutzlange erfordert an Arbeits- und 
Schmiermittelkosten etwa 25 JL  Diese Mehrausgaben 
diirfen aber bei der Uberlegung, ob ein Stahlglieder- 
oder ein Gummiband zu verwenden ist, ebenso wenig 
wie die hóhern Kosten fiir Ein- und Ausbau eine ent- 
scheidende Rolle spielen, da auf sie nur ein Bruchteil 
der Bandfórderkosten entfallt.

Man kann schlieBlich damit rechnen, dafi das 
Stahlgliederband wegen der zahlreichen beweglichen 
Teile mehr Instandhaltung erfordert ais ein Gummi
band. Daruber lassen sich allerdings noch keine 
genauen Angaben machen, weil sich die bei der Berg
baugruppe Hamborn in Betracht kommende Laufzeit 
der Stahlgliederbander erst iiber etwa 2%  Jahre und 
die der neuern Gummibander iiber 1 Jahr erstreckt.

Zusammenfassend ist zu sagen, daB beide Band- 
arten ihre Vor- und Nachteile haben, und dafi in jedem 
Falle yorher sorgfaltig gepriift werden muB, ob ein 
Stahlglieder- oder ein Gummiband bei den gegebenen 
Verhaltnissen wirtschaftlicher ist.

A n w e n d u n g s g e b ie te  so w ie  V or- und  N a c h te ile  
d e r F la c h -  u n d  M u ld e n b a n d e r  au s  G um m i.

Das Muldenband bietet gegenuber dem Flachband 
den Vorteil, daB es bei gleicher Geschwindigkeit 
starker beschickt werden kann, weil ein Herunterfallen 
des Fórdergutes, was durch die Seitenbleche beim 
Flachband nur in beschranktem Mafie verhindert wird, 
bei' gleichmaBiger Beschickung nicht zu befiirchten 
ist. Die Strecken lassen sich aus denselben Griinden 
beim Muldenband leichter sauber halten. AuBerdem 
ist infolge des Fortfalls der Seitenbleche der Kanten- 
yerschleiB des Gummigurtes geringer. Beim Flach
band klemmen sich oft Kohlenstiicke zwischen Gummi-
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gurt und Seitenbleche, oder der Gum m igurt scheuert eingeschraubt werden konnen, was bei der Fuhrune
an den Seitenblechen, wenn die Bócke nicht genau durch die Hoizrollen nur sehr unzureichend moe-
waagrecht stehen. lich war_ ^

Der Nachteil des Muldenbandes gegeniiber dem Friiher bildete die Laufflache der Oberbandrollen
Flachband liegt m seinem um etwa 10 o/0 hohern Preis. einen nach der Kettenseite offenen Zylinder. Beim
bemer Einfuhrung untertage hat bis vor kurzem auch W andern des Bandes kam es daher vor, daB die von
die M einungentgegengestanden, daB bei stark ąuellen- der Rolle ablaufende Kette beim ZurUckgehen mit
der Sohle die einzelnen Bócke leicht aus ihrer sóhligen ihren Bolzen in die Rollen faBte und diese zerstórte.

age geiaten, wobei die Gefahr besteht, daB der Diesem Ubelstand wurde durch Kapselung der Rollen
Gummigurt von den Rollen abwandert. Einerseits abgeholfen.
haben aber die Bandfirmen Vorkehrungen getroffen, Bei dem Stahlgliederband selbst hat man im Laufe 
um diese Erscheinung nach Moglichkeit zu verhindern, der Zeit ebenfalls einige Anderungen vorgenommen
worauf ich noch zuruckkomme, anderseits wird die Die Muldenbleche werden von den innern und auBern
Gefahr des W anderns fur das Band meist uberschatzt. Winkellaschen der Kette getragen. Die innern Winkel-
Em zu starkes W andern muB man naturlich yerhuten, laschen sind mit den innern, geraden Laschen durch
weil das Oberband sonst leicht an Streckenstempeln die Hiilsen fest verbunden, in denen sich die Bolzen
und ahnhchen Hindernissen scheuert und das in den drehen. Da sich zeigte, daB die Kettenbolzen bei der
Abdecktrogen gefuhrte Unterband sich zu stark an Befórderung von feuchtem Fórdergut stark rosteten
dereń W anden reibt; dies gewinnt besondere Be- und sich in der Hulse festsetzten, wurde die Kette

eutung beim Ruckwartsgang des Bandes, da in mit schmierbaren Bolzen ausgerustet. Jeder einzelne
diesem Falle das Unterband gespannt ist. Bolzen ist jetzt hohlgebohrt und durch einen Kugel-

Der Kraftverbrauch des M uldenbandes unter- druckóler verschlossen. Die Bolzen werden etwa
scheidet sich nicht erheblich von dem des Flachbandes. jeden M onat bei feuchtem und etwa alle 3 Monate
Man kann die gleiche Rollenzahl wahlen; die Ent- bei trocknem Fórdergut, die Laufrollen einmal im
fernung der Oberbandrollen ist beim M uldenband M onat geschmiert. Die Schmierung erfolgt durch
zwar geringer, dafur aber die Entfernung der Unter- Fettspritzen, wobei darauf zu achten ist, daB mit der
bandrollen groBer. Einerseits ergibt sich ein hóherer Fettspritze Drucke bis iiber 200 at durch leichtes
Kraftverbrauch beim Muldenband, weil die Reibung Anschlagen mit dem Handballen erreicht und somit
der Rollen wegen ihrer Winkellage zur Fórderrichtung auch stark verrostete Bolzen einwandfrei geschmiert
groBer ist, anderseits erhóht sich der Kraftverbrauch werden.
beim Flachband,wenn es an den Seitenblechen schleift, Die fahrbaren Antriebstellen sind so gebaut daB
oder wenn sich Fórdergut zwischen Gummigurt und man wahlweise einen Pfeilradm otor oder einen
Seitenblechen festklemmt. Elektromotor, beide mit angeflanschtem Getriebe von

Infolge ihrer groBen Vorteile werden bei der 250 Uml./min, benutzen kann. Die Motoren befinden
Bergbaugruppe Hamborn neuerdings im allgemeinen sich nicht neben, sondern innerhalb der Antriebstelle,
fiir Abbaustrecken und Bandberge M uldenbander damit sie weniger Platz einnehmen. Die Platzfrage
beschafft, wahrend das Flachband vorlaufig noch ais spielt besonders bei alten Strecken eine Rolle, in die
Strebband seinen Platz behauptet. das Band nachtraglich eingebaut wird. AuBerdem sind

B e tr ie b  lich e  E r f a h ru n g e n  2“  M otoren £ eg en Beschadigung durch Steinfall odero e tr ie D  icne t r t a n r u n g e n  herabfallendes Fórdergut geschiitzt.
u n d  V e rb e s s e ru n g e n . n - TI . , & ;

P , , ,  . Uie Umdrehungen des M otorwellenstumpfes
i>tahlgliederbander. werden durch 3 Getriebeketten im Verhaltnis 1 :10

Die Stahlgliederbander sind fur die Bergbau- auf die Bandantriebswelle ubertragen. Bei diesen
gruppe Hamborn von Anfang an mit 160 mm Ketten- Ketten besteht allerdings die Gefahr des ReiBens
teilung geliefert worden. Im Laufe der Zeit haben durch Kettenlangungen, durch schlechtes Einfluchten
die Rollenbócke mehrmals Anderungen erfahren. Zu- des Ritzels zum groBen Kettenrad sowie infolge
erst wurde das Oberband durch 2 Rollen auf durch- plótzlich auftretender W iderstande im Band und von
gehender Achse und das Unterband auf 2 schmalen Ubergeschwindigkeit des Motors. Wenn sich auch
fliegenden Rollen gefiihrt, wobei die Ober- und Unter- die Antriebsketten im Betrieb schnell auswechseln
rollen zu den Seitenwangen des Rollenbockes senk- lassen, sind derartige Stórungen doch recht un-
recht untereinander lagen. Bei dieser Anordnung kam angenehm. Das ReiBen der Getriebeketten bietet
es haufiger vor, daB sich herabgefallenes Fórdergut aber immerhin eine gewisse Gewahr dafiir, daB andere
zwischen Unterrolle und Kette klemmte und dadurch Getriebeteile oder das eigentliche Fórderband keinen
Stórungen her\'orrief. Deshalb wurde die Achse auf Schaden erleiden. Beim Stahlgliederband wirkt sich
aem Rollenbock seitlich versetzt und gleichzeitig das eine VergróBerung der W iderstande nachteiliger aus
unterband innerhalb der Muldenbleche durch Holz- ais beim Gummiband, weil das Stahlband zwangsweise
rollen mit aufgesetzten Gummiringen gefiihrt. Da von den Kettensternen mitgenommen wird, wahrend
sich diese aber infolge der standigen Beanspruchung sich beim Gummiband die Antriebstrommel unter
nach einer Richtung liingten und dann rissen, wird dem Band wegdreht. Die Ketten sind so abgestimmt,
neuerdings das Unterband an der Kette unter Bei- daB die Bruchfestigkeit der Antriebskette (rd. 18 t)
behaltung der seitlich versetzten Achsen wieder auf geringer ais die der beiden Bandfórderketten (2,22 t)
HartguBrollen gefiihrt, die wie die Hoizrollen auf ist. Aus diesem Grunde wahlt man beim Śtahl-
einer durchgehenden Achse laufen. Durch Schlitze in gliederband das Kettengetriebe statt eines Zahnriider- 
den Stehblechen der Rollenbócke kann man die obern getriebes.
und untern Achsen einlegen. Diese Bauart hat den Gummibandanlagen.
Vorteil daB bei ansteigender Forderung in der ganzen Wie bereits erwahnt, werden bei der Bergbau- 

der Muldenbleche Winkeleisen auf dem Band gruppe Hamborn in neuerer Zeit fur Strecken und
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B an d b erg e  G u m m im u ld en b a n d e r  den F lac h b an d e rn  
yorgezogen ,  w a h re n d  fiir den S treb y o r ląu f ig  n u r  das  
F la c h b a n d  in F ra g e  konunt.  A uf die a l ten  Strecken- 
f lac h b an d e r  so li  hier nicht e ingegangen  w erden.

Bei den  G u m m i m  u l d e n  b a n d e r i i  deckt m an das  
U n te rb a n d  g ru ndsa tz l ich  durch  B lech tróge ab, um  es 
vo r  V erschm utzung  durch  d a ra u f  fa l lendes  F ó rd e rg u t  
zu schiitzen. Ist  das U n terband  nicht abgedeckt,  so 
g e ra te n  le icht Kohlen- o d er  Bergestiickc zwischen 
B and  u n d  Rollen  der  A ntr iebs-  u n d  U m kehrs te l le ;  
das  W a ch sen  des D urchm essers  d e r  Rollen  hat 
d a n n  B e tr iebss tó rungen  sow ie B eschad igungen  der  
M asch ine  und  des G u m m ig u r te s  zur  F olgę.

Die belcannten A b stre ife r  zu r  R e in igung  des 
U n te rbandes  haben  den Nachteil,  dali sie den Ver- 
schleifi des G u m m ig u r te s  besch leunigen , w obei aufier- 
dem die G e fa h r  bes teh t,  dali sich zwischen ihm und  
dem  A bstre ife r  Kohlenstiicke fes tk lem m en ,  die den 
G u r t  beschadigen. V erw ende t  m an bei a l ten  un- 
abgedeckten  Banderii A bstre ife r ,  so  da r f  dereń  
G um m ie in lage  nicht ab ge leg ten  B an d res ten  ent-  
nom m eu  w erden ,  so n d e rn  mufi aus V ollgum m i ohne  
E in lagen  bes tehen .

Die A bdecktróge bilden eine s ta r r e  V erb indung  
de r  e inze lnen Bócke rn ite inander  u n d  bew irken  hier- 
durch  eine G erad e f i ih ru n g  des g an z en  B andes ;  sie 
w erd en  au f  Nocken  aufgesetz t ,  die sich an  den Rollen- 
bócken befinden, und  m ussen  so  e inger ich te t  sein, dafi 
m an sie w a h re n d  des Betriebes leicht he ra u sn eh m e n  
kann, um das  U n te rb a n d  zu i iberw achen  und  
g eg eb en en fa l ls  au szubessern .  Die A bdeck tróge  diirfen 
mit Riicksicht a u f  ihre B e fó rd e ru n g  u n te r ta g e  eine 
Lange von  3 - 4  m  fiir S treckenbiinder  n ich t  iiber- 
steigen.

Bei M u ld e n b an d e rn  h a t  sich eine E n tfe rn u n g  der  
obern  T ra g ro l le n  von  e tw a  1,2 m  als am zweck- 
mafiigsten erw iesen , w a h re n d  d e r  A b s ta n d  d e r  Unter-  
band ro l len  m indestens  d o p p e l t  so gro li  sein kann. 
Die auBern M u ld e n ro l len  m ussen  m it  Aufienstiitzen 
yersehen  sein, dam it  beim  A uffa l len  von F ó rd e rg u t  
keine V crb iegung  d e r  R o l lenw ellen  ein tr i t t .  Die Rollen 
se lbs t  laufen in K ugellage rn  und  w erd en  m it  Fett-  
sp r i tzen  w a h re n d  des  Betr iebes geschm ier t .  Der 
R o llendu rchm esse r  soli m oglichs t  g ro li  sein, d am it  die 
U m d reh u n g sz ah l  in m afiigen G renzen  lileibt und  die 
V erw endung  von s ta rken  K uge l lage rn  m oglich  ist.

D as W a n d e r n  des  B andes laBt sich im Betriebe 
nicht im m er verm eiden .  Die U rsachen  sind schiefe 
L age  d e r  A n tr ieb -  o d e r  d e r  U m kehrs te l le ,  s c h ra g -  
geschn it tene  V erb indungss te l len ,  S chrags teheu  der  
Rollen g e g e n  die W a ag rec h te ,  e inseitige B e la s tung  
usw. Am hau f ig s ten  k o m m t bei q ue l lendem  Liegenden 
das  S chrags tehen  d e r  R o llen  vor. In d iesem  Falle  
w erden  die au fgek lo tz ten  Bócke sóh lig  g es te l l t  und, 
w enn  dies nicht zum Ziel f iihrt, geschw enk t ,  bis das  
Band in der  M itte l lin ie  lauft.

Um  das  o f t  s ta rkę  H in-  und  H ersch w e n k en  des 
G u m m ig u r te s  zu verm eiden ,  rnuB m an  e tw a  jede 
15. Rolle  als  P e tide lro lle  m it schw enkbare r  Achse 
ausb ilden , indem  die AuBenroIle in d e r  F ó rd e rr ic h tu n g  
bis zu einem g ew issen  W inkel sc h ra g g es te l l t  wird*; 
d ad u rc h  iibt die en tsp re ch e n d e  Laufflache des  Bandes 
einen D ruck  nach se iner  M itte l l in ie  aus, so dali 
das  Band in der  einm al e ingenom m enen  R ich tung  
g le ich sam  fe s tg e h a l ten  wird.

A uf m og lichs t  g e r in g e  A bstande  zwischen Abdeck- 
t r o g  u n d  G u m m ig u r t  sow ie  zwischen  Sohle und  O ber-

kan te  der  O b e rb a n d ro l le n  b rau c h t  bei Streckeiibandern  
kein beso n d e re r  W e r t  g e le g t  zu w erden , weil stets 
g en u g e n d  H o h e  v o rh an d e n  ist. D er  A bstand  zwischen 
A bdeck trog  und  G u m m ig u r t  d a r f  nicht zu ger ing  
bem essen  w erden ,  dam it  m an  die A bdeck tróge  von 
dcm d a r a u f  g e fa l len e n  F ó rd e rg u t  schnell u n d  leicht 
zu re in igen  verm ag.

Die G u m m im u ld en b a n d e r  w erd en  ebenso  wie die 
S tah lg l iede rba lide r  du rch  P fe ilrad -  oder  E lektro- 
m o to re n  m it 250 U m l. /m in  am M o to rw e l len s tu m p f  
ange tr ieben . Zw ischen M o to r  und  A n tr iebs trom m el 
ist zur  H erab se tz u n g  d e r  U m lau fgeschw ind igkeit  ein 
Z a h n rad e rg e tr ieb e  gescha lte t .  Die Antr iebe miissen 
im a l lgem einen  so  e inger ich te t  sein, dali sich die Band- 
geschw ind igke it  le icht ye ra n d e rn  lafit. D er Durch- 
m esse r  der  A n tr ieb s t ro m m el ist m i t  Riicksicht au f  den 
U m sc h lingungsw inke l u n d  die S chonung  des G u m m i
g u r te s  m o g lich s t  groli  zu w ahlen .  Die A n tr iebs
t ro m m e l se lb s t  w ird  zweckmaBig ballig g ed reh t ,  w o
du rch  m an  der  G e fa h r  begegnet ,  daB der  G u m m ig u r t  
beim W a n d e rn  des B andes seitlich umschliigt.

F iir  den S treb  kom m en  n u r  F l a c h b a n d e r  in 
Betracht,  und  zw ar  aus  fo lgenden  G ri in d en :  1. Das 
F lachband  liiBt sich schneller  au fs te l len  u n d  um lcgen  
als  das  M u ldenband ,  weil es keine so  g en a u e  Aus- 
r ich tung  e r fo rd e r t .  2. Seine B e ladung  im Streb 
g e s ta l te t  sich leichter,  weil es n ied riger  als das 
M u ld e n b an d  ist u n d  die Seitenbleche es gegen  
B eschad igungen  du rch  die Schaufel schiitzen. 3. Das 
V ersa tzgu t liiBt sich vom F lachband  besser  abnehm en  
als  vom M uldenband .  4. Vom KohlenstoB fa llende 
g róB ere  K oh len lagen  t re f fe n  die Seitenbleche, w ah rend  
sie beim M u ld e n b a n d  auf  das  B and  se lb s t  fallen, es 
beschadigen  und  g eg e b en e n fa l ls  auch den G u m m ig u r t  
zum A blaufen  bringen.

An ein S tre b b an d  m ussen  fo lgende  A n f o r d e 
r u n g e n  g e s te l l t  w e rd e n :  1. G u te  A n p assu n g  an 
w ell iges  Liegendes, d a  eine A ufk lo tzung  des T rag -  
w erks te i ls  m it Riicksicht a u f  die F lózm ach tigkci t  
und  die B e ladem óglichke it  nicht in F ra g e  kom m t. Aus 
diesem G ru n d e  d a r f  d e r  G u m m ig u r t  n icht zu s ta rk  
g e s p a n n t  w erden . D as  n u r  w en ig  g e s p a n n te  Band 
w eis t  e inen  g e r in g e rn  K ra ftverb rauch ,  w en ig e r  Ver- 
schleifi, g e r in g e re  B ean sp ru c h u n g  der  V erb indungen  
u n d  in fo lgedessen  eine gróB ere  B etr iebss icherhe it  auf.
2. G e r in g e  B a u h ó h e .  A us  d ie sem  G ru n d e  s ind  
die D u rc h m e s s e r  d e r  T ro m m e ln  d e r  A n tr ieb -  und  
U m kehrs te l le  klein zu w ahlen.  M it Riicksicht au f  
den  U m sch lingungsw inke l m ussen  bei dem kleinen 
T ro m m e ld u rc h in e s se r  2 T ro m m e ln  an  d e r  Antrieb- 
s te lle  v o rh an d e n  sein. Die Nachteile, die sich h ieraus 
h insichtlich d e r  S chonung des G u m m ig u r ts  ergeben ,  
w erden  du rch  d essen  g e r in g e  S p an n u n g  aufgehoben .
3. Schnelle  u n d  e infache U m legung. Die T ragyorr ich -  
tu n g e n  r ich ten  sich durch  die A bdeck tróge  zw angs-  
lćiufig se lb s t  aus, so dali nach  dem  U m lcgen  ein 
ge r inges  N achrich ten  geniig t.  D er U m stand ,  dafi die 
Abdecktróge und  R ollenbócke zu einem Stiiek ver- 
e in ig t und  auch die ob ern  T ra g ro l le n  fe s t  m it den 
Bócken yerbunden  sind, t r a g t  e rheb l ich  zur  Ver- 
k iirzung  der  U m legze it  bei und  y e rm in d e r t  gle ichzeitig  
die G e fa h r  des  Y erlus tes  e inze lner  Stiicke. Die B and
an lage  ist infolge ih rer  n ied rigen  B auhóhe  besonders  
le icht u n d  d ah e r  kann  auch der  B andan tr ieb  leicht 
geh a l te n  w erden . 4. ZweckmaBige A usb ildung  des 
A bdecktroges,  au f  den  im m er e tw as  F ó rd e rg u t  fa llen  
wird . D er  A bdeck trog  muB s ta rk  a b g e sc h ra g t  sein,



4.Juni 1932 G  1 ii ck a u f 513

damit das darauf fallende Fórdergut abrutscht und 
sich nicht auf dem ganzen Abdecktrog ausbreitet. Dies 
wiirde zur Folgę haben, daB der Gummigurt auf dem 
Fórdergut schleift und die Oberbandroilen stark 
verschmutzen. Es em pfiehlt sich, den Abstand 
zwischen Abdecktrog und Oberbandroilen auf jeden 
Fali nicht zu gering zu bemessen. Durcli die starkę 
Abschragung des Abdeckbleches und durch den 
gróBern Abstand zwischen Abdecktrog und Ober- 
bandrollen, dereń Durchmesser nicht kleiner sein darf 
ais der Durchmesser der Streckenbandrollen, erhóht 
sich zwar die Gesamthóhe des Bandes, aber dieser 
Nachteil fallt nicht sehr ins Gewicht, da Strebbander 
in den meisten Fallen nur in machtigern Flózen Ver- 
wendung finden. 5. Kraftige Ausfiihrung der Seiten- 
bleche, auf die yom KohlenstoB haufig Kohlenlagen 
fallen, so daB leicht Verbiegungen entstehen. 6. Einbau 
eines Schwenkarmes am Bandaustrag. Dies bietet den 
Vorteil, daB man die Antriebstelle von der Strecken- 
bruchkante in den Streb zuriickverlegen kann und sie 
weniger zu sichern braucht. Aulierdem wird die 
Entfernung zwischen dem Abwurfende des Streb- 
bandes und dem Streckenband, die. sich nicht immer 
genau einhalten laBt, durch den Schwenkarm iiber- 
biiickt. Bei Erfiillung der aufgefiihrten Anforde- 
rungen bereitet der Betrieb mit Strebbandern keine 
besondern Schwierigkeiten, und das Umlegen er
fordert nicht mehr Zeit und Leute ais bei Schuttel- 
rutschen.

Der eigentliche Gummigurt.
Die Entwicklung der Gummigurte ist in stiindigem 

Flufi, ohne daB sich vorlaufig ein AbschluB erkennen 
laBt. Gerade bei den Gummigurten kommt alles auf 
die sorgfiiltige Uberwachung, und zwar sowohl hin- 
sichtlich der von den Lieferfirmen zu gewahrleistenden 
Eigenschaften ais auch der richtigen Behandlung im 
Grubenbetriebe an.

Bei der Bergbaugruppe Hamborn werden von 
jedem gelieferten Gummigurt Probestreifen ab- 
geschnitten und auf einem fur alle Schachtanlagen 
gemeinsamen Priifstand folgende Eigenschaften unter- 
sucht: bei den Gummidecken das spezifische Gewicht, 
die ZerreiBfestigkeit, der Abrieb und die Dehnung 
des Gummis sowie seine Alterung, bei den Gewebe^ 
einlagen das Gewicht, die ZerreiBfestigkeit, dic 
Dehnung und die Trennfestigkeit der Gewebeeinlagen 
voneinander und von den Gummidecken.

Diese Priifungen haben ergeben, daB bei den 
Gummidecken bestimmte Beziehungen zwischen der 
ZerreiBfestigkeit und dem Abrieb bestehen, und zwar 
derart, daB der Abrieb mit zunehmender Festigkeit 
m Form einer Parabel abnimmt; die Abriebfrage hat 
somit erheblich an Bedeutung verloren. Eine genaue 
reststellung des Abhangigkeitsverhaltnisses steht 
noch aus. Auf Grund der bisherigen Versuche haben 
bereits einzelne Lieferfirmen die Gummidecken hin- 
sichtlich des Abriebs um mehr ais 100 o/o und hin- 
sichtlich der Festigkeit um mehr ais 70o/o verbessert. 
Zwischen der Gummifestigkeit und der Gumini- 
dehnung sind bestimmte Beziehungen nicht ersichtlich, 
jedoch ist mit Rucksicht auf die Beaufschlagung 
durch scharfkantiges Fórdergut ein Gummi von hoher 
■Jehnung (rd. 500— 600 «/o) zu fordern.

Die Dehnung der Gewebeeinlagen betragt bis zum 
Łmtritt des Bruches im Mittel etwa 20 P/o. Dies kann 
ais unterste Grenze gelten, da die Bander untertage 
nut Rucksicht auf den verhaltnismaBig geringen

Duichmesset der Umlenkrollen móglichst geschmeidig 
sein mussen. Die Dehnung sollte jedoch zur Ver- 
meidung eines zu haufigen Nachspannens des Bandes 
nicht meln ais 25 o/o betragen. Auch der Dehnung in 
Querrichtung des Bandes ist mit Rucksicht auf die 
in der Grube oft unvermeidliche Fallhóhe sowie auf 
die stiirkere Beanspruchung der SchuBfaden bei 
Muldenbandern mehr Beachtung zu schenken. Eine 
Dehnung von etwa 15 o/o in Querrichtung muB an- 
gestrebt werden.

Hinsichtlich der Trennfestigkeit schwanken die 
Ergebnisse bei den einzelnen Untersuchungen noch 
erheblich; wegen der groBen Bedeutung dieser Eigen
schaft sind mindestens 1 0 -1 2  kg fur die einzelnen 
Gewebeeinlagen und 8—10 kg fiir die Gummidecken 
erforderlich.

Die Priifverfahren fiir Gummigurte mussen dahin 
ausgebaut werden, daB die den Gummigurt in der 
Giube beeinfiussenden Verhaltnisse móglichst weit- 
gehende Berucksichtigung finden. Hierbei wird an 
den EinfluB der Bandgeschwindigkeit, der Winkellage 
der M uldenbandrollen, des Umschlingungswinkels an 
den Umlenkrollen, an das elastische oder starre Auf- 
fangen des Fórdergutes auf dem Band und an ahnliche 
Einwirkungen gedacht. Zusainmenfassend kann man 
sagen, daB durch die plamnaBigen Priifungen eine 
erhebliche Verbesserung der Gummigurte erzielt 
worden ist. Gurte, die den auf Grund der Pruf- 
verfahren aufgestellten Lieferbedingungen nicht ent- 
sprechen, werden zuriickgewiesen oder nur mit einem 
entsprechenden PreisnachlaB iibernommen.

Uber jedes Band oder Bandstuck fuhrt der Priif- 
stand eine Kartę, die auBer der Numrner des Band- 
stuckes Angaben iiber Hersteller, Bauart und
I riifungseigebnisse sowohl der Gummidecke ais 
auch der Gewebeeinlagen enthalt. Auf diesen Karten 
werden monatlich nach Angabe der Betriebe die iiber 
die einzelnen Bander oder Bandstiicke gegangenen 
Kohlen- und Bergemengen, die durchschnittliche tag- 
lichc Laufzeit, die mittlere Bandgeschwindigkeit usw. 
vermerkt und dic Leistung des Bandes je laufendes 
Quadratm eter errechnet. Die Betriebe entnehmen die 
erforderlichen Zahlen der weiter unten beschriebenen 
Bandkarte. Auf diese Weise wird die praktische 
Bewahrung der einzelnen Bandsorten verfolgt und 
mit den auf dem Priifstand erhaltenen W erten ver- 
glichen. Ferner stellt man den Riickgang der bei 
der Abnahmeprufung ermittelten Gutezahlen durch 
wiederholtc Untersuchung von Probestucken, die den 
einzelnen Gummigurten nach liingerer Betriebsdauer 
entnommen werden, fest.

Auf Grund der Untersuchungsergebnisse und der 
Beti iebsei fahrungen werden bei der Bergbaugruppe 
Hamborn untertage Gummigurte in Einzellangen von 
50 m mit 5 Einlagen, beiderseits 2 mm starker 
Gummideckplatte und Cord-Kantenschutz verwandt. 
Die Breite der Gummigurte hat bisher 660 mm be- 
tragen, \yird aber in Zukunft auf 800 mm erhóht, wo- 
durch sich bei gleicher Geschwindigkeit der Full- 
ąuerschnitt um 47 o/0 vergroBert. Anderseits kann 
man bei gleichbleibender Fórderung die Band
geschwindigkeit entsprechend herabsetzen und damit 
unter Schonung des Gummigurtes erhebliche Erspar- 
nisse im Energieverbrauch erzielen, der in der Haupt- 
sache von der Bandgeschwindigkeit abhiingt. Die 
Gummideckplatte ist auf beiden Seiten 2 mm stark, 
damit Trag- und Laufseite beliebig verwandt werden
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konnen, was besonders bei Strebbandern eine grofie 
Rolle spielt.

Die Lebensdauer der Gummigurte hangt sowohl 
von den Laufstunden, der Fórdennenge und der Band- 
geschwindigkeit ais auch von der sorgfaltigen uber
wachung im Betriebe ab. Der erste von der Bergbau- 
gruppe Hamborn beschaffte Gummigurt fur den 
Grubenbetrieb lauft seit etwa 31/2 Jahren, hat bis jetzt 
350000 t Kohlen gefórdert und wird voraussichtlich 
noch liingere Zeit in Betrieb sein. Man kann daraus 
ersehen, dafi die neuerdings beschafften, wesentlich 
verbesserten Gummigurte unter normalen Verhalt- 
nissen eine viel grófiere Lebensdauer und Fórder- 
leistung aufweisen, ais es bisher allgemein an- 
genommen worden ist, zumal da auf Grund der 
langern Erfahrungen die Uberwachung untertage 
grofie Fortschritte gemacht hat. Auf die Durch- 
fiihrung der technischen Uberwachung soli hier nicht 
naher eingegangen werden.

Von besonderer Bedeutung ist beim Gummigurt 
die Frage der V e rb in d u n g  d e r  e in z e ln e n  S tiicke 
miteinander, die untertage nicht durch Vulkanisieren 
hergestellt werden kann. Am gebrauchlichsten ist fiir 
die Flachbander die gewóhnliche Gelenkverbindung 
mit Kupfernieten und fiir die M uldenbander die Adler- 
hakenverbindung, die sich naturlich auch beim Flach- 
band anwenden lafit. Da sich die Gummigurte im 
Betriebe durch die starkę Spannung langen und zu- 
gleich schmaler werden, stehen die Verbindungen 
seitlich hervor und geben Anlafi zu Stórungen. Des
halb werden neuerdings die Bandenden beiderseits um 
etwa 20 mm schmaler gemacht und die Verbindungen 
entsprechend bestellt.

Die Adlerhakenverbindung bietet gegenuber der 
gewóhnlichen Gelenkverbindung den Vorteil, dafi sie 
sich mit Hilfe einer Presse schneller anbringen laBt; 
dies ist besonders bei alten Bandern, dereń Ver- 
bindungen ófter ausreifien, von Wichtigkeit. Ein 
weiterer Yorteil liegt darin, daB der um die Rollen 
der Antrieb- und Umkehrstelle laufende Gummigurt 
keine Beschadigung erleidet, wahrend bei der Gelenk- 
yerbindung das Blech leicht in den Gummigurt ein- 
schneidet, wenn die genannten Rollen nur einen 
geringen Durchmesser haben. Dies gilt namentlich 
fiir Strebbander, die mit Riicksicht auf die Flóz
machtigkeit und das tagiiche Uinlegen moglichst 
niedrig und leicht gehalten werden miissen. Hier 
empfiehlt sich daher die Adlerhakenverbindung, die 
iiberdies den Holz- oder Gummibelag der Antriebs- 
trommel nicht beschadigt, wahrend die Gelenk- 
verbindung ihn vielfach zerstórt hat.

Die Adlerhakenverbindung weist den Nachteil auf, 
daB bei ihr die Bandenden mehr durchlóchert werden 
ais bei der Gelenkverbindung. Dies macht sich 
hauptsachlich geltend, wenn das Band infolge seiner 
Lange groBen Zugbeanspruchungen ausgesetzt ist. 
Ein weiterer Mangel der Adlerhakenverbindung be
steht darin, dafi iiber den Rollenbócken immer etwas 
Feinkohle zwischen den Haken hindurch auf die 
Abdecktróge fallt. Dieser Punkt ist aber unwesentlich, 
weil die Abdecktróge ohiiehin haufiger gereinigt 
werden miissen.

Da die Adlerhakenverbindung fiir alle Verhaltnisse 
anwendbar ist, wird sie der Gelenkverbindung vor- 
gezogen, soweit die Bander abgedeckt sind. Bei ihr 
muB sorgfiiltig auf d e n , W erkstoff selbst geachtet 
werden, weil sonst leicht Schwierigkeiten im Betrieb

eintreten. Auf dem erwahnten Priifstand der Bergbau- 
gruppe Hamborn wurden eingehende Zerreifiversuche 
mit der Adlerhakenverbindung durchgefiihrt, wobei 
sich ergab, daB ein Gummigurt von 660 mm Breite 
mit 5 Gewebeeinlagen eine Bruchfestigkeit von rd. 19 t 
aufwies, wahrend die Zerreififestigkeit der bisher 
gebrauchten Adlerhakenverbindung T 10/15, die bei
2 mm Drahtdurchmesser eine Schenkellange von 
25/30 mm und eine Spitzenlange von 7,5 mm hat, 
bei derselben Bandbreite 9,5 t betrug. Infolge der 
geringen Lange der Schenkel rissen bei den Versuchen 
die Haken sehr schnell aus. Diese Beobachtungen hatte 
man auch oft im Grubenbetrieb gemacht. Hierauf 
wurden Zerreifiversuche mit Adlerhaken von 30/35mm 
Schenkel- und 10 mm Spitzenlange und ebenfalls 2 mm 
Drahtstarke ( T l 5/20) vorgenommen, wobei sich eine 
Zerreififestigkeit von 10,5 t ergab. Die Adlerhaken 
bogen sich infolge des gróBern Widerstandes der 
Gewebeeinlagen beim Zerreifiversuch wiederum auf 
und zogen sich aus dem Band heraus, so dafi man, um 
die Zerreififestigkeit der Adlerhakenverbindung weiter 
zu erhóhen, entweder eine groBere Drahtstarke oder 
einen hiirtern W erkstoff wahlen muBte. Da die vor- 
handenen Verbindungspressen nur zum Eindriicken 
von 2 mm starken Haken zu verwenden waren, wurde 
statt des bisher benutzten Drahtes von 95 kg/mm2 
ein harteres M ateriał von 110 kg/mm2 gewahlt und 
auf diese Weise die Zerreififestigkeit auf 12,5 t, d. h. 
auf etwa 2 Drittel der Bandbruchfestigkeit erhoht. 
Diese ZerreiBfestigkeit wird voraussichtlich den An- 
spriichen des Betriebes geniigen.

Von besonderer Wichtigkeit ist, daB die Adler
haken aus rostfreiem Stahl bestehen, da sie in der 
feuchten Grubenluft erfahrungsgemafi stark rosten, 
wodurch die Gewebeeinlagen angegriffen werden und 
die Bander an den Verbindungsstellen ausreifien. 
ZerreiBversuche mit Bandverbindungen, die etwa
4 Monate im Betrieb gewesen waren, ergaben nur 
noch Festigkeitswerte von 3 -6  t, wobei das Band in 
seiner ganzen Breite an der vom Rost vóllig zer- 
fressenen Einschlagstelle der Klammern ausrifi.

Die Verbindung der beiden Bandstófie erfolgt mit 
einer Rohhautschnur, die durch die Osen der Adler
haken geschoben wird. Auf Grund der Zerreifiversuche 
wurde der Schnurdurchmesser von 4 auf 7 mm erhoht. 
Nach Beobachtungen im Betriebe reifit die diinnere 
Rohhautschnur an der durch das Auffallen des 
Fórdergutes am starksten beanspruchten Stelle in der 
Mitte des Bandes oder wird derart gedehnt, dafi die 
Haken nicht mehr tragen.

Die Verbindungspressen werden von mehreren 
Firmen hergestellt. Zu fórdern ist ein Hakenhalter, 
der dieselbe Lange wie die ganze Bandbreite hat, damit 
fiir diese die Adlerhaken gleichzeitig eingeschoben 
werden konnen; hierdurch erreicht man, dafi sie alle 
genau in einer Richtung stehen und gleichmaBig 
tragen. Andernfalls besteht die Gefahr, daB die Ver- 
bindung eine geringere Zerreififestigkeit aufweist, 
weil die Haken nacheinander ausreifien.

B e tr ie b  d e r  F ó rd e rb a n d a n la g e n .
Lage des Antriebs.

Bei der Befórderung von Bergen steht der Antrieb 
vor Kopf d e r . Strecke. Man erreicht durch diese 
Anordnung, dafi das Oberband gezogen wird und daB 
von vornherein geniigend Fallhóhe zwischen Band und
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Strebrutsche vorhanden ist. Die oberste Strebrutsche, 
in die das Band austragt, wird mehrmals geschwenkt, 
so dafi man das Band immer um rd. 3 Nutzmeter ver- 
Iangern muB, was etwa 2 Schichten erfordert. Um 
das Band nicht so oft verlangern zu miissen, schaltet 
man zwischen Band und Strebrutsche eine Hange- 
rutsche ein, dereń Verlangerung keine Miihe macht.

Bei Kohlenbandern bleibt die Antriebstelle, die 
wiederum das Oberband zieht, am Streckenanfang 
stehen. Die Verlangerung des Bandes richtet sich 
danach, wie weit das Streckenort vorgetrieben ist. Am 
zweckmaBigsten bemifit man den Vortrieb auf etwa 
15 m und schaltet zwischen der Umkehrrolle des 
Bandes und dem O rt eine Hangerutsche oder ein 
Kratzband ein. Vorteilhaft ist es, den Antrieb der 
Rutsche oder des Kratzbandes fahrbar an den Unter- 
stoB zu legen und dieses Zwischenfórdermittei 
jenseits der Aufgabe der Strebrutsche auf das Band 
austragen zu lassen, damit die Ladestelle ohne Riick- 
sicht auf die vom Streckenort kommenden Kohlen ein- 
gerichtet werden kann.

Riickwartslauf der Bander.
Alle Bander lassen sich durch Umschaltung des 

M otorgetriebes oder durch Umsteuerung des Motors 
ohne besondere Schwierigkeiten auf Riickwartslauf 
einstellen. Man muB nur darauf achten, daB die Bander 
vorher stark gespannt sind, weil das Oberband ge- 
driickt und nicht mehr gezogen wird. Die Bócke solten 
genau ausgerichtet sein. Bei den Stahlgliederbandern 
sind etwa nach auBen gebogene Trogbleche wieder 
gerade zu biegen.

Bei Liingen von mehr ais 150 m lauft das Gummi
band nicht sofort an, weil die Haftfahigkeit des 
Gummigurtes auf den Trommeln verringert ist. Des
halb muB man das Band an der Antriebstrommel 
zuerst kiinstlich anpressen, bis es mitgenommen wird. 
Bei geniigender Sorgfalt bereitet der Riickwartslauf 
der Bander fiir die M aterialbefórderung keine 
Schwierigkeiten.

Drehzahlregler und Rułschkupplung.
Bei PreBluftmotoren empfiehlt sich der Einbau 

eines Drehzahlreglers. Die auf ein bestimmtes MaB 
begrenzte Umlaufgeschwindigkeit der Rotoren er- 
hóht sich bei einer gewissen Durchgangsóffnung 
des Luftzufiihrungsventils sehr erheblich, und zwar 
sowohl bei wechselnder Beladung des Bandes ais auch 
besonders bei schwankendem Luftdruck. Der zweite 
Punkt macht sich namentlich in Betrieben 
mit starken, stoBweise arbeitenden Luft- 
verbrauchern bemerkbar, wie Fórderhaspeln, 
Schrammaschinen und Blasversatzanlagen. In 
solchen Fallen muB beim Fehlen eines Reglers 
ein Mann dauernd die Luftzufuhr regeln, weil 
sonst der gesamte Bandantrieb durch die 
wechselnde Geschwindigkeit der Rotoren sehr 
stark beansprucht wird und erhebliche Luft- 
verluste auftreten.

Die Untersuchung von Reglern ver- 
schiedener Firmen auf dem Priifstand hat er
geben, daB sie die Bandgeschwindigkeit bei 
wechselndem Luftdruck einwandfrei gleich
maBig halten. Auch bei plótzlicher Ent- 
lastung des Motors, die z. B. beim Reifien 
eines Bandes eintritt, wird die Geschwindigkeit 
nur fur kurze Zeit um durchschnittlich 25o/0

iiberschritten und dann durch den Regler wieder auf 
ihr ursprungliches MaB gebracht.

Der Einbau einer Rutschkupplung zwischen Motor 
und Reduziergetriebe hat den Zweck, Stórungen, die 
durch Festklemmen des Fórderbandes entstehen, zu 
verhindern. Im Betrieb kommt es z. B. vor, daB sich 
Kohlenstiicke zwischen Band und eine herunter- 
gebrochene Kappe klemmen und beim Fehlen einer 
Rutschkupplung das Band zerreiBen, wobei gleich
zeitig Beschadigungen der Bandantriebe eintreten 
konnen.

Aus den angefiihrten Griinden sollte man alle 
PreBluftmotoren mit Drehzahlreglern und alle Band
antriebe mit Rutschkupplungen ausriisten.

Aufgabestelle.
Der Aufgabe des Fórdergutes ist bei Gummi- 

biindern im Hinblick auf die Schonung des Gurtes 
besondere Achtung zu schenken. Sie muB mit einer 
gewissen Geschwindigkeit in der Fórderrichtung er- 
folgen, damit sich das Band nicht unter dem Fórdergut 
wegzieht, wobei der Gummigurt stark abgerieben 
wiirde. W ichtig ist ferner, daB die Hauptbelastung des 
Bandes in der Mitte erfolgt und móglichst wenig 
Fórdergut in die Strecke fallt. In die Fórderrichtung 
werden die Kohlen durch eine die Fortsetzung der 
Strebrutsche bildende Winkelrutsche gebracht. Dereń 
letztes Stuck ist schrag eingeschnitten, damit zuerst 
die Feinkohle auf das Band fallt und ein Polster fiir 
die grobern Stiicke bildet. Bei dieser Anordnung wird 
gleichzeitig seitliches Herunterfallen der groBen 
Stiicke vom Band verhiitet. Denselben Zweck erfiillt 
auch ein zwischen der Winkelrutsche und dem Band 
angebrachter Schragrost, der aber nur verwendbar ist, 
wenn vom Streckenort keine Kohlen dem Band auf- 
gegeben werden, weil sich sonst gróBere Stiicke unter 
dem Rost festklemmen.

Damit an der Aufgabestelle kein Fórdergut vom 
Band fallt, werden in dessen Langsrichtung an beiden 
Seiten Bretter so angebracht, daB zwischen Gurt und 
Unterkante der Bretter ein gewisser Zwischenraum 
yerbleibt. Zur Schonung des Gummigurtes miissen die 
Seitenbretter federnd aufgehangt sein, damit sich nicht 
gróBere Stiicke zwischen ihnen und dem G urt fest
klemmen. AuBerdem stellt man die Bócke unter der
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Abb. 1. Anordnung der Ladestelle 
bei Beladung der Wagen vor Kopf.
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Laderutsche enger und yerhfitet so, daB der Gummi
gurt beim Auffall des Fórdergutes zu stark durch- 
hangt.

Ladestelle.
Besondere Sorgfalt ist der richtigen Ausfiihrung 

der Abwurf- oder Ladestelle des Bandes zu schenken. 
Die auf der Schachtanlage Friedrich Thyssen 2/5 ge- 
wahlte Anordnung bei Bandem reranschaulichen die 
Abb. 1 und 2. Die Kohlen fallen iiber die Bandantriebs- 
rolle auf eine Blechschurre, die unterhalb der Achs- 
mitte angesetzt werden mufi, damit nicht der Gummi
gurt durch die Kohlen, die sich zwischen Trommel 
und Blechschurre festklemmen, beschadigt wird. Zur
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Abb. 2. Beladung der Fórderwagen von der Seite.

Schonung der gróBern Stiicke liegen 2 Blechschurren 
ubereinander, und zwar ein oberes, gelochtes Gleit- 
blech in einem Winkel von 30°, auf dem die Stuck- 
kohle sanft in eine Laderutsche gleitet. Die Fein- 
kohlen fallen durch die Lócher auf eine mit 45° 
geneigte Feinkohlenrutsche, die ebenfalls in die Lade
rutsche austragt. Diese ist 1,35 m breit und wird durch 
einen doppeltwirkenden Schuttelrutschenmotor derart 
in Bewegung gesetzt, dafi sie die Fórderwagen gleich- 
mafiig beladt. Zwischen der Laderutsche und den 
Fórderwagen befindet sich noch ein feststehender 
Ladctisch, iiber den die Kohlen geschoben werden.

Man kann die Ladestellen so einrichten, daB die 
Beladung der Wagen entweder vor Kopf oder von der 
Seite erfolgt. Die Ziige werden durch Haspel oder 
Vordrucker ohne Abkupplung an der Ladestelle 
Yorbeigezogen. Die Bedienung besteht aus 2 Mann, 
yon denen der eine ladt und 'den  Haspel oder Vor- 
drucker bedient, wahrend der andere die Wagen mit 
Nummern yersieht und gegebenenfalls das Seil 
umhangt.

Kartel mdfiige Oberwachung der Bandanlagen.
Um die Leistung und Kosten der Fórderbander 

zu erfassen, hat man bei der Bergbaugruppe Hamborn 
bis yor kurzem Bandbiicher gefiihrt, in die taglich 
Fórderung, Kosten, Bedienung, Ersatzteile usw. der 
einzelnen Bandanlagen eingetragen wurden. Diese 
Bandbiicher erwiesen sich aber als zu unubersicht-

lich, worauf man sie durch Bandkarten ersetzte. Die 
Vorderseite der Kartę enthalt die wichtigsten Betriebs- 
angaben, Standort, Zeitpunkt der Inbetriebnahme, 
Hersteller der Antriebstelle, der Getriebe, der 
Motoren und der eigentlichen Bandanlage, Fórdertage 
und Schichten, Zu- und Abgang an Fórderband, 
Fórderung, Leistung, yerfahrene Schichten und monat- 
liche Betriebskosten insgesamt und je t Fórderung.

Die Riickseite dient den Angaben iiber den 
Gummigurt, dessen Oberwachung besonders wichtig 
ist und sich daher auf die einzelnen Bandstiicke er- 
strecken mufi. Dies macht insofern Schwierigkeiten, 
als beim Abwerfen einer Bandstrecke die einzelnen 
Bandstiicke auf die andern Bander als Verlangerungs- 
stiicke yerteilt werden, so dafi sie unter yerschiedenen 
Bedingungen weiterarbeiten. Deshalb yersieht man 
alle Bandstiicke im Abstand yon 10 m mit fort- 
laufenden Nummern und trag t die einzelnen Band
stiicke mit ihren Nummern auf der Riickseite der 
Bandkarte ein. Auf diese Weise ist es moglich, die 
genauen Betriebsergebnisse der einzelnen Bandstiicke 
fortlaufend zu yerfolgen und sie mit den yom Priif- 
stand ermittelten Lieferwerten zu yergleichen.

Z u sa m m e n fa s su n g .
Die Gegeniiberstellung der Vor- und Nachteile der 

Stahlglieder- und der Gummibander fiihrt zu dem 
Ergebnis, daB beide Bandarten ihre Berechtigung 
haben, d. h. in jedem Falle gepriift werden mufi, ob 
bei den gegebenen Verhaltnissen ein Stahlglieder- 
oder ein Gummiband yorteilhafter ist. Von den 
Gummibandern iibertreffen in den Abbaustrecken und 
Bandbergen die Muldenbander die Flachbander, die im 
allgemeinen der Strebfórderung yorbehalten sind.

Weiterhin wird die Entwicklung der Stahlglieder- 
bander und der Gummibander beschrieben, die in der 
letzten Zeit stark verbessert worden sind. Die Ober
wachung der Gummigurte mit Hilfe neuer Verfahren 
auf dem Priifstand und im Grubenbetrieb hat erheb
liche Fortschritte gemacht.

Zum SchluB wird auf einige wichtige allgemeine 
Fragen, wie zweckmafiige Lage des Antriebs, Riick- 
wartslauf der Bander, Drehzahlregler bei Pfeilrad- 
motoren und Einrichtung der Aufgabe- und Lade
stellen, sowie auf die karteimaBige Oberwachung der 
Fórderbandanlagen eingegangen.

An die vorstehenden Ausfiihrungen kniłpfte sich 
folgender M e i n u n g s a u s t a u s c h ,  wobei auch auf die 
beiden Yorangegangenen Yortrage1 Bezug genommen 
wurde.

Dipl.-Ing. T o e p e l ,  Dortmund: Auf der Zeche Minister 
Stein stehen seit 1929 Stahlglieder- und Gummibander in 
Betrieb. Mit den letztgenannten sind weniger giinstige 
Ergebnisse erzielt worden, als sie der Vortragende 
geschildert hat. Dies mag mit den órtlichen Betriebs- 
verhaltnissen, dem Anschaffungsalter und der Anwendungs- 
weise der Bander zusammenhangen. Gleichwohl durfte ein- 
leuchten, daB fiir sehr ausgedehnte Anlagen und groBe 
Fórderleistungen je Schicht die Gummibander allein schon 
wegen der bei ihnen erreichbaren gróBern Geschwindig
keit und des geringern Stromverbrauches Yorteilhafter sind. 
Die erste Stahlbandanlage mit IGOer Teilung befórderte 
nur Kohlen und die Gummibandanlage mit Mittelantrieb 
anfanglich Berge, spater Kohlen. Von Anfang an war man 
darauf bedacht, die Betriebskosten genau zu erfassen. Dabei

1 Oliickauf 1932, S. 4S9 und 493.
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stellte man zunachst fest, daB sich Anschaffungs-, Ersatz- 
teil- und Lohnkosten bei den Stahiglieder- und bei den 
Gummibandern in etwa die Waage hielten. Dies veranlafite 
die Betriebsleitung von Minister Stein ais Huttenzechef dem 
Stahlband den Vor/.ug zu geben und statt des Bezuges 
auslandischen Oummis den heimischen Werken Arbeit°zu 
yerschaffen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang 
die vor kurzem bei der Bestellung einer neuen Streb- 
gummibandanlage gemachte Erfahrung, daB synthetische, 
in Deutschland selbst hergestellte Gummibander weit teurer 
ais die Naturgummibander sind.

Das Stahlgliederband mufite nach zweijahriger Be- 
tiiebszeit grundlich iiberholt werden und yerursachte 
dadurch hohe Ersatzteilkosten; bei der Streckengummi- 
bandanlage inachte sich anfangs ein starker Bandyerschleifi 
bemerkbar. Der aus einem impriignierten Gewebe be- 
stehende, zunachst noch nicht mit Kantenschutz versehene 
Gurt quolI an den Kanten. lóste sich in die einzelnen Fiiden 
auf und neigte schnell zur Fiiulnis, so daB bei dem ins Feld 
gehenden und stiindig liinger werdenden Band haufig Risse 
an den Verbindungen vorkamen.

Ahnliche Beobachtungen sind bei einer seit Oktober
1929 in Betrieb befindlichen Strebbandanlage gemacht 
worden, die Kohlen in der einen Schicht aufwiirts und 
Berge in der andern Schicht abwarts fórdert. In An- 
betracht dessen, daB infolge dieser taglichen Umstellung 
die Beanspruchung der gesamten Anlage weit gróBer ais 
bei ausschlieBlicher Kohlenfórderung ist und daB das Band 
durch das verschieden geartete Bergematerial und durch die 
zur Verminderung der Kohlenstaubbildung am Antriebs- 
kopf eingebaute Berieselungsanlage erheblich starker leidet, 
ist es bei weitem nicht moglich, die von Ludwig an- 
gegebenen bei der Bergbaugruppe Hamborn erzielten 
Fórderzahlen zu erreichen. Immerhin ist es neuerdings 
durch gleichzeitigen beiderseitigen Endantrieb, wobei das 
Band von der einen Antriebstelle im Obertrumm und von 
der andern im Untertrumm gezogen wird, gelungen, dic 
unzulassige Erwarinung der Getriebe herabzusetzen sowie 
das Rutschen und Reifien des Bandes hintanzuhalten und 
damit seine Lebensdauer zu erhóhen. Eine Verringerung 
des KantenverschleiBes yerspricht man sich in Zukunft von 
dem Stufenkantenschutz, bei dem das Cordgewebe nicht 
auBen iiber die Kante gelegt ist, sondern innen ab- 
gestuft liegt.

Ais ungelóst erscheint noch die Frage einer ver- 
billigten Instandsetzung der durch scharfkantige Berge- und 
Kohlenstiicke verletzten Gummidecken, im besondern der 
stark beanspruchten Strebbander. Eine Schachtanlage des 
Ruhrbezirks mit ausgedehnter und langjahriger Gumini- 
bandfórderung laBt die beschadigten Stiicke ausbauen 
und in eine Vulkanisierungswerkstatt schaffen. Nachteilig 
werden sich dabei die hohen Beforderungskosten fiir die 
schweren 50 m langen Bandstiicke vom Streb zur Werk- 
statt und wieder zuriick auswirken. Bei Anlagen mit 
elektrischem Strom vor Ort besteht die Moglichkeit, die 
Ausbesserung an Ort und Stelle mit Hilfe elektrischer 
Heizplatten yorzunehmen, die aber in schlagwettersicherer 
Ausfuhrung ziemlich teuer sind. Anderseits wird die ein- 
fachere Ausbesserung mit einer Pastę oder das Aufkleben 
von vulkanisierten Gummistucken unter Verwendung einer 
Paralósung von Gummifachleuten ais ein Notbehelf an- 
gesehen.

Hinsichtlich der besten Gurtverbindung sind auf 
Minister Stein gerade die entgegengesetzten Erfahrungen 
wie in Hamborn gemacht worden. Die anfangs benutzten 
Adlerhaken bewahrten sich ebensowenig wie die dazu 
gelieferte Rohhautschnur. Die Gurtverbindemaschine wies 
mehrere Mangel auf, so daB man zur Gelenkverbindung 
iiberging. Seitdem sind die Klagen iiber das Ausreifien 
der Bandstiicke weit seltener geworden. Die Verbinde- 
maschine und die Haken selbst sollen neuerdings erheblich 
verbessert worden sein; die Rohhautschnur hat man durch 
Stahlstabe ersetzt. Yielleicht ist die Adlerhakenverbindung

dadurch so weit vervolIkommnet, daB sich ihre Ver- 
wendung kiinftig empfiehlt.

Eine niclit zu unterschatzende Rolle spielt die Lager- 
frage der Bandrollen. Die alteste Strebbandanlage der 
Zeche Minister Stein hat offene Lager mit RotguBbiichsen, 
die sich im allgcmeinen bewahrt haben. Bei der neusten 
Strebbandanlage sind Kugellager geliefert worden, mit dem 
Ergebnis, daB der in dem betreffonden Flóz besonders 
stark auftretende Kohlenstaub durch die Abdichtung hin- 
durch in die feinen Kugellager eindrang und diese in kurzer 
Zeit zerstorte, wahrend die Kugellager an einer andern 
Stelle mit geringerer Staubbildung eine langere Lebens
dauer zeigten. Betrachtliche Instandsetzungskosten ver- 
ursachten bei der Streckengummibandanlage die Prazisions- 
Ollosbuchsen der Bandrollen, die nach einer bestiinmten 
Zeit stark yerschlissen, was nicht nur die Auswechslurig 
der Lager, sondern sogar eine recht kostspielige 0 b e £  
holung der gesamten Bandrollen zur Folgę hatte. Man 
zog neue Achscn ein, schweifite die Rollen zu und yersah 
sie mit offenen Stehlagern mit RotguBbiichsen. Dic Klagen 
haben seitdem nachgelassen.

Demnach hat die technische Gestaltung der Gumtni- 
bandanlagen in letzter Zeit bemerkenswerte Fortschritte 
gemacht. Trotzdem diirfte das Stahlband, das noch manche 
Vorteile aufweist, bei der Neubeschaffung von Strecken- 
bandanlagen je nach Lage des Falles auch weiterhin in 
ernsten Wettbewerb damit treten. An und fiir sich ist das 
Problem, dem man erst seit reichlich 2 Jahren erhohte 
Aufmerksamkeit schenkt, noch zu jung, ais daB man sich 
heute schon klar nach der einen oder andern Seite hin ent- 
sclieiden konnte.

Professor K e g e l ,  Freiberg (Sa.): Auf den Werken der 
Eintracht-A. G. in der Niederlausitz sind unter Leitung 
des Direktors Dr. V o ig t  von Dr. H a r t i g  umfassende 
Laboratoriumsversuche an Gurtforderbandern durchgefiihrt 
worden1. Die Untersuchungen haben ergeben, daB die in 
den Braunkohlenbetrieben Iaufenden Bander durchweg zu 
stark bemessen sind. Um eine etwa zehnfache Sicherheit 
zu erhalten, kann man die Einlagezahl gegenuber der 
jetzt gebrauchlichen um etwa 40—50°/o herabsetzen und 
damit die Anschaffungskosten erheblich yermindern. Die 
Biegungsbeanspruchung dunner Bander auf den Band- 
trommeln ist gunstiger, und aufierdem liegt die Zerreifi
festigkeit eines diinnern Bandes verhaltnismaflig niiher an 
der Summę der ZerreiBfestigkeiten der einzelnen Einlagen 
ais bei einem starkern Bandę, in dem sich die ungleichen 
Streckungen der Einlagen zunehmend ungiinstig bemerkbar 
machen. Allerdings nimmt mit den Einlagen auch die 
Steifigkeit des Bandes ab, wodurch der Durchhang 
zwischen den Tragrollen, das seitliche Einschlagen usw. 
begunstigt werden. Eine groBere Steifigkeit laflt sieli 
jedoch durch Verstarkung der Gummidecke erzielen.

Bei dem Vergleich zwischen Forderbriickenbiindern 
und Bandern im Steinkohlenbergbau darf nicht yerkannt 
werden, daB beim Briickenband die Beanspruchung erheb
lich gleichmaBiger ist, obwohl auch hier Schwierigkeiten 
durch gróbere Steinblocke usw. entstehen konnen. Zur 
bessern Uberwindung der starken Belastungsschwankungen 
ist im Steinkohlenbergbau der von Eisenmenger vor- 
geschlagene doppelseitige Antrieb der Bander sehr ge- 
eignet, besonders wenn die Bandstrafie eine gewisse 
Neigung hat und die Fórderrichtung gelegentlich um- 
gekehrt werden muB. Infolge der hierdurch erzielten 
geringern Zugbeansprucbung kann man entsprechend 
schwachere Bander yerwenden.

Auf das Schieflaufen der B;'inder, das namentlich bei 
einseitig belasteten Iangcrn Bandern auftritt, ist wegen des 
dadurch bewirkten hohen Verschleifies besonders zu 
achten. Man mufi daher fiir eine gleichmaBig iiber die 
Bandbreite erfolgende Beladung sorgen.

Dipl.-lng. K u h l m a n n ,  Homberg: Auf der Zeche
RheinpreuBen waren im Jahre 1931 in Betrieb:

1 Braunkohle 1932, S. 245.
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16 Gummibander 
35 Stahlgliederbander

4 Gummistrebbander
7 Kratzbander .

Forderliinge
m

1705
3730
425
415

zus. 62 Bander 6275

Das Vorwiegen der Stahlgliederbander ist darauf zuriick- 
zufiihren, dafi man eine Schachtanlage vollstandig damit 
ausgeriistet hat, um die Vor- und Nachteile beider Band- 
arten eingehend zu priifen. Meiner Ansicht nach werden 
sie immer nebeneinander bestehen bleiben, ahnlich wie 
heute Gas und Elektrizitat nebeneinander Verwendung 
finden. Zweifellos hat das Stahlgliederband Sonder- 
aufgaben zu erfiillen, wobei nur auf die Schragfórderung 
hingewiesen sei.

Hinsichtlich der von Ludwig eingehend behandelten 
und bei der Bergbaugruppe Hamborn vielfach ein- 
gefiihrten Muldenbander gilt es, die Frage zu beantworten, 
von welcher Fórderleistung an sie benotigt werden. Bei 
den meisten Anlagen, dereń Hochstforderung unter 80 t/h 
liegt, wird man immer noch gut mit einfachen Planbandern 
auskommen. Dies beweist der Umstand, dafi auf der Zeche 
RheinpreuBen bis jetzt noch kein einziges iMuldenband 
liiuft. Es ist dort aber festgesteilt worden, dafi die Grenze 
des Planband^s bei der genannten Zahl von 80 t/h  liegt, 
und beschlossen worden, fiir Bander mit einer groBem 
Forderung Muldenrollen zu verwenden, yersuchsweise 
jedoch in einer einfachern Ausfiihrung, ais sie der Markt 
heute bietet. Die bisher iiblichen Dreisatz- und Fiinfsatz- 
Muldenrollen haben gegeniiber einfachen Planrollen einen 
2 ,6-3  fachen Preis, der bisher ihre Anschaffung ge- 
hindert hat.

Die fiir die Forderbander empfohlenen Abdecktróge 
halt man auf RheinpreuBen im Streb fiir ein notwendiges 
Ubel; bei Streckenbandern wird darauf yerzichtet, weil 
man wissen will, wic das Unterband liiuft. Man hat dadurch 
einen ubersichtlichen Bandlauf erhalten, der Kanten- 
beschadigung so gut wie ausschliefit.

Von den 62 vorhandenen Bandem haben 55 elektri- 
schen und 7 PreBluftantrieb. Bei den Antrieben mufi darauf 
geachtet werden, daB Getriebe und Motor eine feste Einheit 
bilden, damit sie sich nicht infolge des Gebirgsdruckes 
gegeneinander verschieben. Eine zweckmafiige Losung ist

vor kurzem in Gestalt der sogenannten Elektrorolle der 
Siemens-Schuckertwerke gefunden worden, wobei sich 
Motor und Getriebe in einer Trommel von 420 tnm Dmr. 
und 750 mm Breite befinden. Die zum Antrieb von Gummi- 
biindern schon bewahrte Elektrorolle soli kiinftig auch fiir 
Eisen- und Kratzbander Anwendung finden. lin Gegensatz 
zu der bei der Bergbaugruppe Hamborn gewiihlten An
ordnung haben auf RheinpreuBen sapitliche Bergebander 
(Stahlgliederbander) den Antrieb hinten, d. h. sie werden 
im Untertrumin gezogen. Auf diese Weise laBt sich das 
Bergeband jede Nacht beliebig verlangern, weil man nur 
die leichte Umkehrstelle zu verlegen braucht.

Bei den Kratzbander^ handelt es, sich um Anlagen 
bis zu 120 m Lange, die vollstandig das Strebgummiband 
ersetzen. Bei Verwendung von Zweikettenkratzbiindern ist 
man sogar in der Lage, Berge aus dem Kratzband mit der 
Schaufel zu nehmen. Uber die Forderung von Abraum mit 
dem Eisenkratzband sind allerdings noch keine Versuchs- 
ergebnisse vorhanden. Der Vorteil der Kratzbander gegen- 
iiber den Gummistrebbandern liegt in ihrer niedrigen Bau- 
art und der Unempfindlichkeit bei Beladung mit Kohle und 
Bergen, vor allem auch gegeniiber der Feuchtigkeit.

Bergassessor U. We d d i n g ,  Dortmund-Derne: Auf
der Zeche Gneisenau sind seit 1929 żwei hintereinander 
geschaltete Stahlgliederfórderbiinder in Betrieb, dereń Ein- 
fiihrung untertage die Uberwindung einer grofiern Gebirgs- 
stórung zwischen zwei Bauabteilungen erleichtern sollte; 
man yermied auf diese Weise die Herstellung eines neuen 
Abteilungsąuerschlages mit den zugehorigen Aufbriichen. 
Die Bander dienten anfanglich wechselschichtig zur 
Befórderung von Kohlen und Bergen. Neuerdings haben 
sie ausschlieBlich Kohlen gefórclert, und zwar mehr ais 
800 Wagen von je 750 1 Inhalt in der Schicht. Wahrend 
der dreijahrigen Benutzungsdauer sind an den Bandern 
keine gróBern Betriebsstórungen aufgetreten, wohl aber 
an den Pfeilradantriebsmotoren, die sich nach langerm 
Gebrauch ais zu schwach erwiesen haben. Die von der 
Zeche ermittelten Betriebskosten betrugen im Durch- 
schnitt der 3 Jahre 24 Pf. je t befórderte Kohle, bezogen 
auf 100 Nutzmeter Band. Hierin sind neben dem Kapital- 
dienst alle von E i s e n m e n g e r 1 angegebenen Kosten und 
auch die Lóhne fiir die laufende Uberwachung der Bander 
enthalten.

Gluckauf 1932, S. 493.

U ntersuchungen  iiber den  Yerlauf der E n tgasung  von Steinkohlen.
Von Dr. R. K a t t w i n k e l ,  Gelsenkirchen.

In A n lehnung  an den V e rk o k u n g sv o rg an g  teilt 
D a m m 1 den V erlau f  d e r  E n tg a su n g  d e r  S teinkohle in 
drei Z onen  ein, die er ais V o re n tg a su n g ,  E n tg a su n g  in 
der  E rw e ichungszone  und  N ac h en tg a su n g  bezeichnet.  
Eine A b g re n zu n g  d ieser  Zonen  will er  dadurch  er-  
reichen, daB er  den Beginn der  Bildsam keitszone auf  
G ru n d  eines re r su ch sm aB ig  erm itte l ten  E rw e ichungs-  
te m p e ra tu rp u n k te s  fes t leg t  und  ais B ildsam keitszone 
den T em p era tu rb e re ich  von 50° C ann im m t,  d e r  je 
25° C  u n te rh a lb  u n d  oberha lb  des E rw e ich u n g sp u n k te s  
umfaBt. D er  Willkiirlichkeit d ieser  dem  yerschiedenen 
C h a ra k te r  d e r  Kohlen w en ig  angepaB ten  P last izi tats -  
b eg re n zu n g  ist sich auch D am m  bewuBt. So s a g t  e r  
an  a n d e re r  Stelle-: »Die Breite d e r  E rw e ichungszone  
ist  auB erordentlich  verschieden, sie b e t r a g t  bei 
m anchen  Kohlen n u r  knapp  50°, bei ande rn  150° u n d  
m ehr.  Die \V iederverfe s t igung  laBt sich leider noch 
nicht m it  g le icher  Scharfe  erfassen  w ie d e r  Er-

1 Gliickauf 1923, S. 1073; Arch. Eisenhuttenwes. 1923/29, S. 59.
* Brennst. Chem. 1929, S. 193.

w eichungsbeginn .  Die B ildsam keitskurven  von F o x -  
w e l l 1, die durch M e ssu n g  des W id e rs ta n d s ,  den  die 
weichen K ohlenm assen  einem G a s s t ro m e  bie ten , e r 
halten w erden , zeigen n u r  den H ó h e p u n k t  d e r  G as-  
undu rch lass igke it  und  dam it  den  g er in g s ten  freien 
Q uerschn i t t  an, anscheinend  a b e r  n icht m it  gen i igender  
G enau igkei t  die W ied e rv e rfe s t ig u n g  d e r  weichen 
Kohlenm assen . O b das  einfache von A g d e  und  
v. L y n c k e r 2 v o rgesch lagene  V erfahren  zu r  Ein- 
g ren z u n g  d e r  E rw e ichungszone  schar f  g e n u g  ist, 
b e d a r f  noch d e r  F ests te llung . Die u rsp ri ing liche  von 
uns fes tge leg te  ob e re  G renze  der  B ild sam keitszone3 
mit 25° nach dem  E rw e ich u n g sb eg in n  is t  n u r  ganz 
roh  fiir Vergle ichszw ecke b rau c h b a r .  Eine scharfe 
E rfa s su n g  d e r  T e m p e ra tu r ,  bei d e r  die W iede r-  
ye r fe s t ig u n g  e in tr it t ,  ist u n te r  allen U m sta n d en  anzu- 
streben , um  die Z onen  d e r  B ildsam keit und  der  
N achen tg a s u n g  g e g e n e in an d e r  abzugrenzen . Die

1 J. Soc. Chem. Ind . 1921, S. 193.
1 Brennst. Chem. 1929, S. 86.
3 Gliickauf 1923, S. 1077,
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Bildsamkeitskurven von Foxwell zeigen init Sicher- 
heit an, daB erhebliche Unterschiede in der Breite der 
Erweichungskurve vorhanden sind.«

Den Erweichungspunkt bestimmt Damrn mit Hilfe 
eines Penetrometers. Der KohlenpreBling, auf den ein 
mit 500 g belastetes und an der Spitze mit der 
Lótsteile eines Thermoelements versehenes Eisenrohr 
ruht, wird in einem elektrischen Ofen erhitzt. Sobald 
die Kohle erweicht, dringt die Spitze des Eisenrohrs in 
sie ein. Die Tem peratur in diesem Augenblick kenn- 
zeichnet den Erweichungspunkt, den man auf einer 
Oradeinteilung mit Hilfe eines Zeigers abliest. 
H e u s e r s 1 Vorrichtung zeichnet das Einsinken des 
Stabes selbsttatig auf. A gde und v. L y n c k e r2 messen 
die Einsinktiefe einer mit 100 g  beschwerten Nadel 
bis zu dem Augenblick, in dem die Kohle zu blahen 
beginnt. Damit ist aber der W iederverfestigungspunkt 
keineswegs erreicht. S c h im m e l3 hat das Penetro- 
meterverfahren von Agde und v. Lyncker mit dem 
FoxweIIschen Gasdurchlassigkeitsverfahren versuchs- 
maBig verglichen und dabei festgestellt, daB der bisher 
ais Maximum der Plastizitat angesprochene Scheitel- 
punkt der Foxwellschen Kurve der Erstarrungspunkt 
der jeweiligen Kohlenschmelzen ist.

Die Bestimmung der Gasabgabebetrage der drei 
Entgasungszonen fiihrt Da mm in einem elektrischen 
Ofen aus, indem er gewichtsanalytisch die Menge der 
fluchtigen Bestandteile ermittelt, die aus 1 g  Kohle bei 
je einstundigem Erhitzen im Kohlensaurestrom auf 
die zwei Festpunkte seiner Bildsamkeitszone ent- 
weichen. A g d e  und v. L y n c k e r4 messen in Zeit- 
abschnitten von je 5 min die Gasmengen, die aus der 
im elektrischen Ofen erhitzten Kohle entwickelt 
werden. Mit diesem Verfahren ersetzen sie die 
Messung des Gasbildungsverlaufes in Stufen durch 
eine stetige und erhalten dadurch Kurven, die einen 
Einblick in die Vorgange der plastischen Zone 
gewahren. Auf ahnlicher Grundlage arbeiten H ock  
und K u h lw e in 5, welche die fluchtigen Bestandteile 
in von 50 zu 50° steigenden Temperaturspannen 
zwischen 300 und 600° aus der Wiigung des Kohlen- 
oder Koksruckstandes errechnen, sowie P i e t e r s s und 
H o fm e is te r7, die den Entgasungsverlauf wahrend 
der ganzen Verkokungszeit durch ununterbrochene 
Wagung des Gewichtsverlustes der Kohle festlegen.

Von dem Gedanken ausgehend, dafi die Kohle ais 
KoIIoid keinen ausgepragten Erweichungspunkt im 
Sinne des Dammschen Verfahrens aufweist, hat 
K a ttw in k e l8 vor zwei Jahren eine einfache Vor- 
richtung zur Feststellung der Erweichungszone 
bekanntgegeben, mit der sowohl Beginn und Ende 
der Bildsamkeitszone festgelegt ais auch die sich 
wahrend des Schmelzens abspielenden Vorgange beob- 
achtet werden. Eine Vereinigung dieser Vorrichtung 
mit dem Heuserschen Penetrometer hat Akira S h im o - 
m u ra 9 vorgenommen.

Fiir die nachstehend behandelten Versuche sind 
das Verfahren und die Vorrichtung von Kattwinkel 
weiter entwickelt und verbessert worden. Bei dieser

1 Gliickauf 1931, S. 432.
1 Brennst. Chem. 1929. S. 86.
* Brennst. Chem. 1929, S. 319.
* Brennst. Chem. 1929, S. 89.
5 Gliickauf 1931, S. 1197.
6 Fuel 1931, S. 484; Brennst. Chem. 1932, S. 73.
7 Gliickauf 1932, S. 405.
* Brennst. Chem. 1930, S. 329.
3 Nach einer persćinlichen M itteilung; J. Fuel Soc. Japan 1932, S. 17.

Yorrichtung (Abb. 1) wird 1 g der feingepulverten 
Kohle in Form des PreBlings a von 8 -9  mm Hdhe 
in dem Bergkristallrohr b erhitzt, das sich in der 
zentralen Aussparung des kurzeń, dickwandigen

Aluminiumzylinders c befin- 
det, mit Gaszu- und -ablei- 
tung d  und e ausgestattet 
und mit dem Schliffstopfen /  
verschlossen ist. Zur Beob- 
achtung des Erhitzungsvor- 
ganges hat der Aluminium- 
zylinder den keilfórmigen, 
mit einer Glimmerscheibe 
verschlossenen Ausschnitt g, 
der einen schmalen Streifen 
des Bergkristallrohrs frei- 
gibt. Die Tem peratur wird 
mit dem Stickstoffthermo- 
meter h (bis 550° C), das 
sich in gleicher Hóhe mit 
dem KohlenpreBling befin- 
det, im Aluminiummantel ge- 
messen. Bei der Beobachtung 
nimmt man eine Mikro- 
skopierlampe zu Hilfe. Sehr 
wesentlich fiir das Ergebnis 
ist die GróBe des Erhitzungs- 
betrages. Das An- und Auf- 
heizen ist genau nach folgen- 
der Vorschrift zu leiten: bis 
200° C 20°/iuin; von 200 bis 
300° C 10°/m in ; iiber 300° C 
5°/min.

W ahrend des Versuches 
schickt man einen schwachen 
Kohlensaurestrom (2 Blasen 
je s) iiber die Kohle, damit 
sie vor Oxydation geschiitzt 
ist. Ferner befórdert dieser 

Gasstrom die Zersetzungsprodukte móglichst schnell 
nach auBen. Hier werden die kondensierbaren ó le  und 
Teere von einem W attefilter aufgenommen, das man 
auf das Gasabieitungsrohr steckt, sobald das hygro- 
skopische W asser ausgetrieben ist. Bei den backenden 
Kohlen lassen sich 4 kennzeichnende Tem peratur- 
punkte feststellen, welche die Zustandsanderungen an- 
zeigen und die Erweichungszone kennzeichnen. Der 
Bitumenzersetzungspunkt Z ist der Tem peraturpunkt, 
bei dem die ersten Destillationserzeugnisse in Form 
von hellgelb gefarbten Olen (Leichtólen) von der 
W atte aufgenommen werden. Beim Erweichungspunkt 
E sind die Spaltstiicke braun bis schwarz gefarbt 
(U rteer). Dieser Punkt stimmt mit dem Erweichungs
punkt der Kohlenpenetrometer gut uberein. Bei 
weiterer Tem peratursteigerung laBt die Teerbildung 
nach. Man beobachtet zunachst einen Tem peratur
punkt, bei dem der KohlenpreBling zu blahen beginnt 
(Blahpunkt B). Die entweichenden fluchtigen Bestand
teile bestehen weiterhin nur aus Gasen. Der Ubergang 
der bildsamen Kohle in den festen Zustand erfolgt bei 
einer noch hóhern Tem peratur, dem W iederverfesti- 
gungspunkt W, bei dem das Blahen der Kohle beendet 
ist und die Kohlenschmelze erstarrt. Dieser Wieder- 
verfestigungspunkt ist leicht und ganz eindeutig fest- 
zustellen. Fiir alle 4 Festpunkte lafit sich die Ermitt- 
lung bei gieichen Versuchsbedingungen mit nur 2 -3 °  
Unterschied wiederholen. Die Vo!umenzunahme des

Abb. 1. Vorrichtung 
zur Bestimmung 

der Erweichungszone 
von Steinkohle.
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KohlenpreBIings hildet einen MaBstab fiir das Bliih- 
yermogen der Kohle, das man nach einem Vorschlag 
von S h im o m u ra 1 in Hundertteilen der urspriing- 
lichen, gleich Hundert gesetzten Briketthohe angibt. 
Nicht backende Kohlen und auch solche Backkohlen, 
die ihre Yerkokungskraft durch Oxydation verloren 
haben, weisen nach diesem Bestimmungsverfahren 
kein Blahvermogcn auf. Bei solchen Kohlen wird die 
Erweichungszone durch den Zersetzungspunkt und 
einen Festpunkt begrenzt, der 75° uber dem Er- 
weichungspunkt angenommen wird, und durch einen 
50° iiber dem Erweichungspunkt liegenden Zwischen- 
punkt unterteilt.

Obgleich schon die Bestimmung der Kennpunkte 
der Erweichungszone wichtige Aufschlusse iiber die 
Kohle gibt, sind diese doch weit vollstandiger, wenn 
die fliichtigen Bestandteile in den durch die Kenn
punkte gebildeten Schmelzphasen mengenmiifiig er- 
mittelt werden. Da auf diese Weise die Verteilung 
der fliichtigen Bestandteile im Vor- und Nachent- 
gasungsabschnitt gleichzeitig miterfaBt wird, erhalt 
man eine vollstiindige Zergliederung des Entgasungs- 
verlaufes der Kohle.

Fur die quantitative Auftcilung des Entgasungs- 
verlaufes verwendet man ebenfalls die fiir die Fest
stellung der Kennpunkte der Erweichungszone be- 
nutzte Vorrichtung. Um darin eine bestiindige 
Tem peratur lange Zeit halten zu konnen, isoliert man 
sie zweckmaBig mit einem Wiirmemantel. Der Kohlen- 
preBling von 1 g Gewicht wird jeweils 1 h unter 
standiger Kohlensaurebeschickung auf die erforder- 
lichen Kennpunkttemperaturen erhitzt und sein Ge- 
wichtsverlust nach jeder Erhitzung durch Unter- 
schiedswagung ermittelt. Dieser Gewichtsverlust ist 
gleich der Menge der abgespalteten fliichtigen Be
standteile. Nachdem die obere Grenze der Er
weichungszone erreicht ist, setzt man die Bestimmung 
fort und erhitzt die Kohle 1 h lang bei dem Halbkolcs- 
punkt H (520°) und erhalt die in der Halbkokszone 
gebildeten Gasmengen. Der PreBling wird dann im 
M orser feingerieben und im Platintiegel nach der 
Bochumer Tiegelprobe bei 900° C, dem Kokspunkt K, 
verkokt. Der hierbei gefundene W ert fiir den Gehalt 
an fliichtigen Bestandteilen stimmt sehr gut mit dem

1 Pcrsónliche M itteilung.

_ errechneten Rest an Gasbestandteilen iiberein, der 
sich nach Abzug der Summę der einzelnen Gasabgabe- 
betrage von dem Gesamtfliichtigcn der Kohle ergibt.

Auf diese Weise erhalt man folgende Auftcilung 
des Entgasungsyerlaufes der Kohle:
unter Z =  Vorwarmezone oder Vorentgasung
von Z — E =  1. A bschnitt]
von E — B = 2. Abschnitt , der Erweichungszone
von B — W =  3. A bschn itt)
von W — H =  H albkokszone) .

H — I< =  Kokszone /  N achentgasungvon

Unter den fiir die Bestimmung des Entgasungs- 
yerlaufes gewahlten Bedingungen haben Versuche an 
zahlreichen Kohlen von ycrschiedener Herkunft die 
Erkenntnis gebracht, daB der Entgasungsverlauf 
eine Eigenschaft der Kohle ist, die im wesentlichen 
von der Verkokungsgeschwindigkeit beeinfluBt wird. 
Allgemein giiltige Regeln fur das Verhalten der 
Kohlen mit gleichem Gehalt an fliichtigen Bestand
teilen konnen nicht abgeleitet werden, jedoch diirften 
bei den Kohlen von gleicher Inkohlung und desselben 
Vorkommens folgende Beobachtungen im allgemeinen 
zutreffen. Die Kennpunkte der Erweichungszone 
liegen desto niedriger, je reicher die Kohlen an 
fliichtigen Bestandteilen sind. Die Breite der Er
weichungszone wird desto kleiner, je fluchtiger die 
Kohlen sind. Die Vorentgasungsbetrage erhóhen sich 
mit dem G ehalt an fliichtigen Bestandteilen. Die 
Kohle ist in der Erweichungszone desto yiskoser, je 
mehr fliichtige Bestandteile sie aufweist.

Die yielseitigen Ver;inderungen, welche die 
Kohlen in der Erweichungszone erfahren, lassen sich 
durch Kuryen darstellen, die mit den Foxwellsclien 
Bildsamkeitskuryen eine gewisse Ahnlichkeit haben. 
Der Verlauf der Kuryen wird durch die Starkę der 
Zersetzung und durch die GroBe der einzelnen Ent- 
gasungsabschnitte gekennzeichnet. Im groBen und 
ganzen zeigt aber die Entgasung bei allen unter- 
suchten Kohlen einen ganz ąhnlichen Verlauf. Im 
ersten Abschnitt der Erweichungszone beobachtet man 
seiten eine Vermehrung der fliichtigen Bestandteile 
gegenuber dem Vorentgasungsbetrage. Dagegen 
zeigen die Kuryen in dem nach dem Erweichungs
punkt auftretenden zweiten Abschnitt durchweg ein 
ausgesprochenes Maximum, das augenscheinlich ein

Kohle

Fliichtige Bestandteile
A s c h e .........................
Backfahigkeitszahl1 .

Kennpunkte der Erweichungszone f l
B . 
W .

°/o
°/o

° c
»c
“C
°c
»/oBlahvermogen.................................

Verteilung der fliichtigen Bestandteile nach der
V oren tgasung ......................................................o/0
Entgasung in der Erweichungszone . . . o/o 
N a c h e n tg a s u n g ..................................................oy0'

Verteilung der fliichtigen Bestandteile nach den 
Kennpunkten der Entgasungskurve

unter 
von Z 
von E 
von B 
von W 
von

Z 
E 
B 
W 
H 

H - K

°/o
%
°/o
°/o
°/o
o/o

1 2 3 4 5 6 7

27,02 23,91 20,71 18,97 33,54 31,54 41,85
6,05 5,71 6,14 5,76 8,76 9,28 7,00
258 235 351 227 191 61,7 0
356 362 374 374 356 353 376
386 404 411 414 382 394 395
429 433 446 456 428 --- ___'•
455 463 479 486 457 __ __
208 188 202 136 140 100 100

3,10 2,43 2,00 1,42 4,67 4,92 15,94
9,08 8,57 7,90 6,63 13,74 13,11 9,06

14,84 12,91 10,81 10,92 15,13 13,51 16,85

11,10 10,25 9,65 7,48 13,92 15,59 38,09
5,03 9,70 8,79 9,86 9,60 1 3 4 7 6,05

20,05 18,65 17,48 15,44 22 ,87 2 1 ,2 7 2 12,5 7 2
8,51 11,67 11,88 9,65 8 ,49 6,803 3,023

11,10 11,75 9,08 9,65 10,25 9,08 8,90
44,21 37,98 43,12 47 ,92 34 ,87 33,79 31,37

' K a t t w i n k e l ,  Brennst. Chem . 1932, S. 103. 50° uber dem  Erw eichungspunkt. — 3 75° iiber dem Erw eichungspunkt.
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Kennzeichen fur die GróBe der Treibkraft der Kohle 
und tiir die Viskositat der Schmelze ist Nach Er- 
reichimg deS HSchstwertes der Entgasung setzt im 
dntten Abschnitt der Bildsamkeitszone ein deut- 
hches Absinken der Kurve ein, die je nach der 
Eigenheit der Kohle in dem anschlieBenden ersten 
lei der Nachentgasungszone, der Halbkokszone, ent

weder auf gleicher Hóhe bleibt oder wieder ansteigt 
H ie ; rL d.I{!ses, Kurvenverlaufes ist ein Kennzeichen 
tu r die Starkę des Schwindens der Kohle und fiir ihre 
iSeigung, Risse im Koks zu bilden. Je flacher die 
Kurye auslauft, desto weniger schwinden die ver- 
testigten Kohlenmassen, desto gefahrlicher wirkt sich 
der Treibdruck aus. Kohlen, die einen spróden Koks 
liefern, zeigen in diesen Entgasungsabschnitten zu
nachst em starkes Fallen und dann wieder ein 
Ansteigen der Entgasung.

Einige Versuchsbeispiele mógen das Verfaliren 
erlautern. In der vorstehenden Zahlentafel sind die 
Werte von 4 Ruhrfettfeinkohlen (1 -4 ) ,  einer bitu- 
minósen Gaskohle aus dem tschechisch-niederschlesi- 
schen Kohlenbecken in frischem und olydiertem  
Zustande (o und 6) und einer geologisch jungen 
tschechischen Kohle (7) aufgefiihrt, dereń Ent- 
gasungsverlauf aus den Abb. 2 und 3 ersiclitlich ist.

bestandteilen, deren Zersetzungspunkt niedriger lieo-f 
ais der Siedepunkt des Ólbitumens. Nach F isch er , 
B roche und S tra u ch 1 ist das Olbitumen der »Trager« 
der Backfahigkeit und das Festbitumen die Ursache 

1 ^as Blahen der Kohle. Dieser Auffassung ist 
schon mehrfach widersprochen worden. Bo n e 
r earson  und Q u aren d on 2 sowie D av is und

/fo h /e  6

20 no/?/e 7
fÓ
ro
5
o

Z  £  &
/fe n n p t/n /ffe  e /e r  £ r /v e /c /7 i//7 ^ s z o /7 o

Abb. 2. Entgasungsverlauf bei den Kohlen 1—5.

Das hier mitgeteilte Verfahren zur Bestimmung 
des Entgasungsverlaufes der Steinkohle ist g e w is iP  
maBen eine fraktionierte Destillation unter Ver- 
wendung eines indifferenten Spiilgases. Die Bestand- 
eile des Bitumens, die den niedrigsten Siedepunkt 

naben, destillieren zunachst ab, namlich die ól- und 
tcerbildeiiden Bestandteile des ólbitumens. Die vor 
der ol- und Teerkondensation auftretenden Schwel- 
gase sind augenscheinlich Spaltgase von Festbitumen-

-  £  £+50° £+75° N
nen/7pa/j/f/e c/er frwe/c/jt/ffgsjirone

Abb. 3. Entgasungsverlauf bei den Kohlen 6 und 7.

R e y n o ld s -  sind bei ihren Versuchen zu einem ab- 
weichenden Ergebnis gekommen. Auch A gde und 
v. L y n c k e r1 haben nachgewiesen, daB das Olbitumen 
keineswegs der einzige »Trager« des Backvermógens 
ist, sondern daB auch dem Festbitumen mit seinem 
yerkokungsrtickstand von rd. 40 o/o ein erheblicher 
Anteil an der Backfahigkeit zukommt. Die Oxydation 
zerstórt, wie bei der bituminósen Gaskohle 5 (und 6) 
festzustellen ist, das Blahvermógen der Kohle voll- 
standig. Demnach muB das feste Bitumen an der 
Backfahigkeit in einem nicht unbedeutenden MaBe 
beteiligt sein. Durch die Oxydation werden der Ent- 
gasungsverlauf und die abgespalteten Gasmengen 
ganz ei heblich beeinfluBt. Der Erweichungspunkt 
wird, wahrscheinlich infolge von Polymerisation 
pyrogener Spaltstiicke, nach oben verschoben der 
Vorentgasungsbetrag erhóht und der Treibdruck 
herabgesetzt.

In ihrem Entgasungsverlauf zeigen die Kohlen 1 
und 5 sowie die Kohlen 2, 3 und 4 eine bemerkens- 
werte Ahnlichkeit. Bei den erstgenannten ist die 
starkste Gasentbindung in dem zweiten Erweichun^s- 
abschnitt auBerordentlich groB, der Abfall c?er 
Kurve steil. Demzufolge wirkt dem hohen Treib
druck eine erhebliche Schrum pfkraft entgegen. Das 
Treiben der Kohlen ist ungefahrlich, und das 
,̂c„!u.n!^ mgsvermógen der Kohlen verursacht starkę 

RiBbildung. Beide Kohlen geben einen gut <re- 
schmolzenen, aber spróden koks. Nach der Aus
bildung der Entgasungskurve ist die Bildsamkeitszone 
ais schmal zu bezeichnen. Bei den Kohlen 2, 3 und 4 
ist die hóchste Gasabgabe weniger stark aus^epraert 
Der vorubergehende Treibdruck kann sich, wie aus 
dem weitern flachen Verlauf der Kurve gefolgert

1 Brennst. Cliem. 1925, S. 33.
- P roc. Roy. Soc. London 1924, S. 608.
3 Ind . Engg. Chem . 1926, S. 838.
4 Die V org3nge bei d e r S tuckkoksbildung, 1930.
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werden darf, fast ungehemmt auswirken. Die Kohlen 
schrumpfen wenig, so daB sich die Beschickung fest- 
setzt. Bei der Kohle 2 sind die Ofen infolge der fehlen- 
den Schwindung der Kohle stark beschadigt worden. 
Alle drei Kohlen geben groBstiickigen, riflfreien Koks 
und weisen eine breite Bildsamkeitszone auf.

Nr. 7 ist eine wenig inkohlte, sauerstoffreiche 
Kohle von hoher Zersetzungsgeschwindigkeit. Be- 
merkenswerterweise ist bei ihr der Vorentgasungs- 
betrag sehr hoch, so daB sich die Verkokungskraft 
nicht mehr messen laBt. Gelingt es, die Kohle von 
dem Vorentgasungsballast ohne Schiidigung des nur 
in geringer Menge vorhandenen Bitumens zu be- 
freien, dann besteht bei Anwendung einer groBen Ver- 
kokungsgeschwindigkeit Aussicht, die Kohle zur Ver- 
kokung zu bringen.

Z usam m en fassu ng .
Nach Besprechung der bisher bekannten Vor- 

richtungen und Verfahren zur Bestimmung des Ent- 
gasungsverlaufes der Kohlen wird unter Verwendung 
einer neuen Vorrichtung ein Verfahren beschrieben, 
das die untere und die obere Grenze der Erweichungs- 
zone eindeutig festlegt. Die Vorrichtung gestattet 
ferner die Beobachtung von zwei weitern Kennpunkten 
der Erweichungszone, durch die Zustandsanderungen 
der Kohle angezeigt werden. Die Auswertung der 
durch diese vier Kennpunkte gebildeten Abschnitte 
und die Erfassung der in den Abschnitten gebildeten 
fluchtigen Bestandteile fiihrt zu einer neuen Auf- 
teilung des Entgasungsverlaufes, dessen schaubild
liche Darstellung Ruckschliisse auf Treiben, Schwin- 
den und Blahen der Kohle gestattet.

U M S C  H A u ;
EinfluB der G rubenlokom otiven 

auf die W etterfiih rung .
Von Prdfessor W. S c h u l z  und Dr.-Ing. A. Ka i s e r ,  

Clausthal.
(Mitteilung aus dem Wetterlaboratorium 

der Bergakademie Clausthal.)
Die einzelnen Grubenlokomotivarten verhalten sich hin

sichtlich ihres Einflusses auf die Beschaffenheit der Wetter 
sehr verschieden. Die Druckluftlokomotiven vermehren die 
frische Wettermenge und kiihlen den Wetterstrom ab, iiben 
also eine wenn auch nicht sehr betrachtliche, so doch auf 
jeden Fali giinstige Einwirkung aus1. Von den elektrischen 
Lokomotiven bilden die FahrdrahtIokomotiven wegen der 
unvermeidlichen Funken in Schlagwettergruben eine 
gewisse Gefahr und erwarmen ebenso wie die Akku- 
mulatorlokomoiiven den Wetterstrom. Je PSh werden 
632 kcal frei8, was bei einer 20-PS-Lokomotive 12640 kcal/h 
ausmacht. Sind' auf der Hauptfórdersohle 6 elektrische 
Lokomotiven in einem Wetterstrome von 2700 m3/min
■ - 162000 m3/h in Betrieb, so konnen die Wetter bei gleich- 
bleibendem Druck um 1,5° C erwarmt werden3, was fiir eine 
warme Grube um so mehr ins Gewicht fallt, als sich die 
Tatigkeit der Lokomotiven zum groBen Teile auBerhalb 
der Zone des Ausgleichmantels abspielt. Zu dieser Er- 
wfirmung kommt bei Ak’kumulatorlokomotiven noch eine 
allerdings nicht betrachtliche Verschlechterung der Luft 
durch die Akkumulatorengase hinzu.

Von den Brennstofflokomotiven seien die Benzol- 
lokomotiven naher betrachtet. Der BenzoIverbrauch einer 
Benzollokomotive bei Vollast betragt je PSh etwa 700 g 
bei einer Verbrennungswarme des Benzols von 9600 kcal. 
Eine 15-PS-BenzoIlokomotive verbraucht also stundlich
10,5 kg Benzol, die eine Gesamtwarmemerige von 
100S00 kcal entw^ickeln. Bei dem gleichzeitigen Betriebe 
von 6 Benzollokomotiven und einer Wettermenge von 
162000 m3/h  werden diese also um den recht erheblichen 
Betrag von rd. 12° C erwarmt. Bei Leerlauf kann man 
mit hdchstens der Hiilfte des Brennstoffverbrauches wie bei 
Vollast rechnen, so daB in diesem Falle die 6 Benzol- 
lokomotiven die Wetter um 6° C erwarmen wurden. Neben 
dieser Erwarmung tritt noch eine Verunreinigung der 
Wetter durch die Auspuffgase der Lokomotive ein, von

1 O luckauf 1930, S. 675; Z. Oberschl. V. 1927, S. 776.
2 Die Z ugrundelegung von 632 kcal ist nicht ganz richtig, weil nicht 

d ie ganze zugefiihrte Energie in W arm e um gesetzt w ird. D er groBte Teil 
der A rbeit dient zur O berw indung der Reibung, setzt sich mithin in W arm e 
u m ; nu r ein ganz geringer Teil dient dazu, die Streckensteigung zu iiber- 
w inden, w ird ais potentielle Energie aufgespeichert und macht sich vor- 
w iegend ebenfalls ais W arm e bem erkbar; denn mit dem ieeren Zug w erden 
Steigungen uberw unden, w ahrend der volle Z ug m it grdBern Lasten ab- 
gebrem st w erden mufl. In d e r  rechnerischen Betrachtung ist allgemein 
angenom m en, daB sich d ie ganze zugefiihrte Energie in W arm e umsetzt.

3 Z ur Erw arm ung von 162000 m3 W etter um 10 C sind 162 000 - 0,31
=  50 220 kcal nijtig, so daB die freiw erdende W arm em enge von 12 6 40 - 6
=  75 840 kcal die W etter um 1,5° C erw arm t.

denen zwar die Kohlensaure und etwa nicht verbrannte 
Kohlenwasserstoffe lediglich eine Belastigung der Geruchs- 
organe hervorrufen, die Beimengung des KohIenoxyds aber 
giftig wirken kann. Der Gehalt an CO in den Xbgasen 
einer vollbelasteten Benzollokomotive betragt nach den 
bisherigen Erfahrungen hóchstens 0,3#/o, im Leerlauf da
gegen bis zu 10°/o CO1. Wie weit sich die Wetter hierbei 
mit CO anreichern, zeigt die nachstehende Ermittlung.

Der theoretische Luftbedarf fiir die Verbrennung von
1 kg Benzol errechnet sich zu 10,03 ni3 Luft bei 0° C und 
760 mm QS2. Da der Benzolmotor am besten bei einem 
geringen Luftmangel arbeitet, soli fiir die weitere Rechnung 
der theoretische Luftbedarf eingesetzt werden. Bei Leerlauf 
verbraucht die Maschine etwa halb so viel Brennstoff als 
bei Vollast, also 5,25 kg/h, fiir dereń Verbrennung bei 
0° C und 760 mm QS 53 m3 Luft je Ii nótig sind. Um- 
gerechnet auf eine Grubentemperatur von 20° C und einen 
Luftdruck'untertage von 820 mm QS, ergeben sich ebenfalls 
rd. 53 m3 Luft je h, was fiir 6 Benzollokomotiven 318 m3 
Abgase mit 10<>/o CO je h ausmacht. Nach dem Vermischen 
hat das Frischluft-Abgasgemisch (162000 m3 Wetter je h) 
noch einen Gehalt an CO von 0,02o/0. Da aber der Leerlauf 
immer nur wenige Minuten dauern wird, und auch wohl 
kaum samtliche 6 Lokomotiven zu gleicher Zeit leerlaufen 
werden, ist die durch Benzollokomotiven herbeigefiihrte 
Verunreinigung der Wetter mit CO erheblich geringer. Sie 
kann deshalb als unschadlich angesehen werden, zumal da 
ja der durchschnittliche Gehalt der Auspuffgase einer 
Benzollokomotive im Leerlauf nicht 10»/o, sondern nur 
7o/o betragt und Vergiftungserscheinungen erst bei einem 
CO-Gehalt der Luft von 0,1 o/o auftreten. Nur dann, wenn 
eine Benzollokomotive langere Zeit an einem sehr engen 
und schlecht bewetterten Ort ieerlauft, konnen sich die 
Wetter derartig mit CO anreichern, daB mit gesundheit- 
lichen Schadigungen oder sogar Todesfallen zu rechnen 
ist. Man muB daher unbedingt dafiir Sorge tragen, daB 
die Lokomotivfuhrer die Motoren bei Stillstanden abstellen 
und daB ihnen durch PreBluftanwurfyorrichtungen das 
Anlassen erleichtert wird.

Noch giinstiger verhalten sich hinsichtlich der Entwick
lung von schadlichen Gasen die neuerdings im Bergbau 
eingefiihrten DieselIokomotiven, in dereń Auspuffgasen bei 
Vollast CO iiberhaupt nicht nachweisbar ist, wahrend bei 
Leerlauf 0,2 und bei schlecht eingeregelter Maschine hoch- 
stens 0,3o/o auftreten. Diese Mengen sind so gering, daB 
selbst bei schwacher Bewetterung eine Gefahr fiir Menschen 
nicht besteht. Auch hinsichtlich der Erwarmung der Wetter 
verhalten sich die Diesellokomotiven erheblich giinstiger 
als die Benzollokomotiven, weil ihr Brennstoffverbrauch 
bei gleicher Leistung nur ein Viertel betragt und auch die 
Wettererwarmung entsprechend geringer ist. Die Ein-

1 M i i l l e r - N e u g l f l c k  und W e r k m e i s t e r :  G rubensicherheit der 
D iesellokomotiven, G luckauf 1930, S. 1145.

• H o f f m a n n :  Lehrbuch der Bergw erksm aschinen, 1926, S .28.
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fii.hrung von Di«ellokomotiven ist also zu begriiBen, zumal 
weil ihr Betrie! noch den Vorteil bietet, dafi die Hand- 
habung und Lgerung des Dieselóles ungefahrlicher ais 
die von Benzinoder Benzol sind.

E rkennungdes Inkohlungsgrades im M ikrobild .
Vo Dr.-Ing. E. H o f f m a n n ,  Essen.

Vor kurzm ist hier eingehender iiber Verfahren be- 
richtet worda, die den Inkohlungsgrad einer Kohle an 
Hand von Anchliffen festzustellen gestatten1. Werden die 
Glanzkohlen im auffallenden, polarisierten Licht — am 
besten ais Gobstaubschliffe — betrachtet,  so ist auf Grund 
der bei deniinzelnen Inkohlungsstufen verschieden stark 
ausgepragtei Anisotropie bei einiger Ubung eine ziemlich 
genaue Bestrnmung des Inkohlungsgrades moglich. Diesem 
subjektiven ^erfahren gegenuber ergibt die Messung des 
Reflexionsvrmógens mit dem Spaltmikrophotometer von 
Leitz genaie Zahlenwerte. Da sich die Nutzanwendung 
dieser Verf hren vielleicht nicht ohne weiteres iiberblicken 
laBt, soli ilr Wert an einem Beispiel aus der Praxis kurz 
erlautert verden.

Ein aislandischer Auftraggeber schickte eine fein- 
zerkleinerfc Kohlenprobe fiir Verkokungsversuche ein. 
Der Aschingehalt wurde ais ungefahr normal festgestellt, 
ebenso eitsprach der Gehalt an fliichtigen Bestandteilen 
mit rd. 2(°/o etwa dem bei gut verkokbarer Ruhrfettkohle 
iiblichen Wert. Bei den Verkokungsversuchen ergab sich 
jedoch, saB die eingesandte Kohlenprobe fast keine ent- 
sprechenien Eigenschaften aufwies. Die chemische Unter
suchung lieferte keine Erklarung fiir das Verhalten der 
Kohle; iergestellte Staubschliffe zeigteu, daB fast zu 100°/o 
reine Olanzkóhle vorlag. Also auch nach dem iiblichen 
petrogiaphischen Bild hatte sich die Kohle unter Beriick- 
sichtigmg -des Gehaltes an fliichtigen Bestandteilen ver- 
koken lassen miissen. Nachdem so die Móglichkeiten, das 
riłtsellafte Verhalten der Kohle zu deuten, erschópft waren, 
wies die Betrachtung der Kohle im polarisierten Licht den 
richtgen Weg. Es wurde festgestellt, dafi der groBere 
Teil der Kohle bei gekreuzten Nicols praktisch keine 
Anisotropie besafi, wogegen der Rest auBerordentlich stark 
aufliellte und abdunkelte. Nach dieser Beobachtung war 
es klar, dafi es sich um eine M i s c h u n g  aus einer wenig 
inkohlten Kohle mit einer sehr stark inkohlten handelte. 
Mit Hilfe des Spaltphotometers wurde nunmehr das 
Reflexionsvermógen beider Mischkomponenten gemesseu. 
Nach den hierbei erzielten Ergebnissen muBte die eine 
Kohle ein Anthrazit mit hóchstens 6 o/o fliichtigen Bestand
teilen sein, die andere eine Gasflammkohle mit etwa 32o/o. 
Die Auszahlung im Mikroskop ergab, dafi der Anthrazit 
mit etwa 35 o/o an der Mischung beteiligt war. Diese Fest- 
stellungen ermóglichten eine einfache Erklarung fiir das 
Verhalten der Probe. Die noch wenig inkohlte Flamm- 
oder Gasflammkohle mit geringern Verkokungsvermógen 
r am och te  nicht, die vóllig inerte Anthrazitkohle mit zu

1 H o f f m a n n  und J e n k n e r :  Die Inkohlung und ilire E rkennung im 
Mikrobild, Gliickauf 1932, S. 81.

verschmelzen; die Mischung war infolgedessen unverkok- 
bar. Die nachtraglichen Angaben des Auftraggebers 
bestiitigten die Untersuchungsergebnisse; der wenig in
kohlten Gasflammkohle war etwa ein Drittel »graphitischen 
Anthrazits« zugesetzt worden.

Dieses Beispiel beweist, dafi die genannten Verfahren 
eine Liicke in dem bisherigen Untersuchungsgang aus- 
fiillen. Jedenfalls diirfte klar sein, dafi man die Zusammen
setzung unbekannter feinkórniger Mischungen vorlaufig auf 
chemischem Wege nicht festzustellen vermag, da man 
jeweils Mittelwerte erhalt.

Fiille, wie der geschilderte, werden im Ruhrbezirk im 
allgemeinen nicht vorkommen. Dagegen konnen solche 
Untersuchungen bei Lieferungen nach auswarts, besonders 
ins Ausland, von Wert sein. Es ist durchaus moglich, 
dafi aus dem Ruhrbezirk belieferte Kokereien oder Gas- 
anstalten der Ruhrkohle nach dem Inkohlungsgrad un- 
geeignete Kohlen in einem Verhaltnis zusetzen, daB, wie 
in dem angefiihrten Beispiel, zwar der Gehalt an fliichtigen 
Bestandteilen der Mischung dem einer guten Kokskohle 
entspricht, die Verkokungseigenschaften jedoch fehlen. 
Liegen in solchen Fallen Beanstandungen vor, so ist man 
imstande, mit- Hilfe der angegebenen Verfahren die 
einzelnen Bestandteile der Mischung festzustellen und 
unberechtigten Anspriichen zu begegnen.

V eran sta ltu n g  der A rbeitsgem einschaft 
deu tscher B etriebsingen ieure.

Bei der Ortsgruppe Bochum der Arbeitsgemeinschaft 
deutscher Betriebsingenieure, die ais Fachgruppe fiir Be- 
triebsteclmik innerhalb des Vereines deutscher Ingenieure 
besteht, hat sich vor kurzem ein ArbeitsausschuB »Berg- 
bau« gebildet, der das Ziel verfolgt, durch ungezwungenen 
Gedankenaustausch der Betriebsfiihrer unter- und iibertage 
sowie der Betriebsingenieure von Firinen, die bergbauliche 
Einrichtungen herstellen, die gegenseitige Fortbildung und 
eine verstandnisvolIe Zusammenarbeit zu fórdern.

Die Sprechabende finden regelmaBig am ersten 
Mittwoch des Monats in Bochum statt. Nahere Auskunft 
erteilen der Vorsitzende des Arbeitsausschusses, Betriebs- 
fiihrer B e r g e n t h u n ,  Bochum, FreiligrathstraBe 12, oder 
der Obmann der Ortsgruppe, Ingenieur Rudolf Re der., 
Herne, Bochumer StraBe 117.

AusschuB fiir S te inkoh lenaufbereitung .
In der 12. Sitzung des Ausschusses, die am 10. Mai 

unter dem Vorsitz von Bergwerksdirektor Dr.-Ing. Wi n k -  
h a u s  im Sitzungssaal des Bergbau-Vereins stattfand, 
wurden folgende Vortriige gehalten: Dipl.-lng. M a r u h n ,  
Kóln-Kalk: D ie  G e w i n n u n g  u n d  B e h a n d l u n g  d e r  
W a s c h e s c h l a m m e  i m L i c h t e  e n g l i s c h e r  V e r ó f f e n t -  
l i c h u n g e n ;  Privatdozent Dr.-Ing. P e t e r s e n ,  Freiberg 
(Sa.): D ie  K l a r u n g  de s  S c h l a m m  w a s s e r s  a us
K o h l e n  wa s c h e n .

Die Vortrage werden hier demnachst zum Abdruck 
gelangen.

W I R  T S C H A F T L I C H E S .
Kohlenbelieferung der nordischen Lander im Jahre 1931.

GroBbr
1930

t

itannien
1931

t

Deuts
1930

t

chland
1931

t

Pc
1930

t

len
1931

t

Zus.
1930 . . .—M>3J 

t t ___
Sehweden...................
Danemark...................
Norwegen ...................
Finnland.......................
Lettland.......................
L itauen................
E stland ................

1 794 862 
1 951 780 
1 221 521 

409 734 
10 227 
19 921 
72 233

1 091 562 
1 615 736 

657 271 
260 461 

8 477 
5 375 

34 274

315 624 
185 137 
31 833 
20 065 

6 502 
58 812

395 090 
142 563 
28105 
40 093 

5 360 
65 076

2 791 981 
1 610 202 

766 415 
490 481 
581 655 , 
105 641 
19 756

3 276 728 " 
1 999236 

857 830 
..■■'578 090 

450 349 i 
?00 592 
57 013 |

4 902 467 
3 7 4 7  119 
2 019 769 

920 280 
598 384 

“ 184 374 
91 989

4 763 380
3 l£ r5 3 5  

**<543 206 
878 644 
473 186 
171 043 
91 287

ZUS.
Von der Gesamt- 

ausfuhr . . . .  "/o

5 480 278 

43,97

3 673 156 

31,45

617 973 

4,96

676 287 

5,79

6 366 131 

51.07

7 328 838 

62,76 |

12 464 382 

100,00

11 678 281 

100,00



524
G  1 ii c k a  uf

Nr. 23

AuBenhandel Deutschlands (reiner Warenyerkehr) 
___________ im Jahre 1931 (in Mili. y#).

Land

E u r o p a  . . 
davon: 

Saargebiet . 
Belgien- 

Luxemburg 
Danemark . 
Polen . . . .  
Finnland . . 
Frankreich . 
Oriechenland 
GroBbritannie 
Italien . . . 
Jugoslawien 
Niederlande . 
Norwegen . 
Ósterreich . 
Un g a r n . . . 
Rumanien. . 
Schweden . . 
Schweiz . . 
Spanien . . . 
Tschecho- 

slowakei . 
RuBland . .

A m e r i k a  . . 
davon:

Ver. Staaten . 
Kanada . . . 
Argentinien . 
Brasilien . . 
Chile . . . .  
Guatemala . 
Mexiko . . .

Af r i k a  . . . 
davon: 

Agypten . . 
Brit.-Siidafrika 
Brit.-Westafrika 
Franzósisch- 

Westafrika 
Belgisch-Kongo

A s i e n . . . . 
davon: 

Britisch-Indien 
China . . .  
Japan . . . .  
Niederl.-lndien 
Persien . . . .  
Turkei . . . .

A u s t r a l i e n  . . 
davon:

Austral. Bund . 
Neuseeland . .

W e l t .................

Einfuhr Ausfuh r
j in

insges. j0(.sam 
1 einfuh

% der 
Einful 
aus de 
einze 

r nen Er 
teilen

r
" insges 
J-

in

• Gesam 
j ausfuh

% der 
Ausfuhr 
nachden 

einzel- 
r  nen Erd. 

teilen
3764 5 5 ,9 : ! 100 7778 81,03 100

112 1,66 2,98 139 | 1,45 1,79

222 3,30 5,90 464 i 4,83 5,97
183 2,72 1 4 ,86 370 ! 3 ,85 4,76
111 1,65 i 2,95 141 1,47 1,81

43 0,64 1,14 91 1 0,95 1,17
342 5,08 9,09 834 1 8,69 10,72

70 1,04 1,86 57 ! 0 ,59 0,73
453 6,73 12,04 1134 11,81 14,58
268 3,98 | 7,12 341 3,55 4,38

40 i 0,59 1 1,06 95 0,99 1,22
384 : 5,71 i 10,20 955 9,95 12,28

61 0,91 1,62 162 1,69 2,08
114 ! 1,69 3,03 275 2,86 3,54

55 0 ,82 1,46 84 0 ,88 1,08
102 1,52 2,71 93 0 ,97 1,20
158 2,35 4 ,20 425 4,43 5,46
165 2,45 4,38 542 5,65 6,97
146 2 ,17 3,88 140 1,46 1,80

244 3,63 6 ,48 424 4 ,42 5 ,45
304 4,52 8,08 762 7,94 9 ,80

1602 23,81 100 955 9 ,95 100

791 11,76 49,38 488 5,08 51,10
99 L 47 6 ,18 47 0,49 4,92

209 3,11 13,05 174 1,81 18,22
123 1,83 7,68 67 0,70 7,02
42 0,62 2,62 39 0,41 | 4 ,08
50 0,74 3,12 4 0,04 1 0,42
41 0,61 2,56 28 0 ,29  | 2,93

345 5 ,13 100 184 1,92 | 100

4S 0,71 13,93 43 0,45  : 23,37
59 i 0 ,88 17,12 63 0 ,66 34,24

105 j 1,56 30,47 10 0,10 5,43

24 i 0,36 6,96 4 0,04 | 2 ,17
39 0 ,58 11,32 5 0,05 2 ,72

834 12,40 100 6 40  j 6 ,67  j 100

281 4,18 33 ,69 158 1,65 1 24,69
216 3,21 i 25 ,90 141 1,47 22,03

30 0 ,45  | 3 ,60 144 1,50 1 22,50
164 2 ,44  I 19,66 80 0,83  i 12,50

35 0,52 j 4 ,20 6 0 ,0 6  i 0 ,94
53 0 ,79 i 6,35 47 0 ,49 7,34

145 2 ,16 100 36 0 ,38 100

121 j 1,80 33,45 22 0,23 e 1,11
21 0,31 14,48 8 1 0,08 h 2,22

6727 1! 100 — 9 5 9 9 2 100 1
1 Einschl. E ism eer 33,S Mili..Ą  und »nicht ermittelt© Lander^ 5 3 Mili Jt, 
“ Einschl. -nicht erraittelte Lauder* 6,5 M ili..# .

im Jahre 1931.

Englischer Kohlen- und Frachinmarkt
in der am 27. Mai endigenden ^oche1.

1. Kohienmarkt (Borse zu Newcas'e-on-Tyne) Die 
allgemeine Haltung im órtlichen Kohlenandel hat sich 
zwar nicht geandert, doch waren in de Berichtswoche
i S S verTzt ichnen und laf?en Nacfragen vor, fiir 
welche lebhaftes Interesse bestand. Besorjere Beachtung
wnnn S ^  finnischen Staatseienbahnen von38000 t Kohle zur Lieferung im Mai bis Jij, der im Aus-
Aherhi r°  ł g ^ en uHolZ hereinSenomrrie wurde. Der 
AbschluB erstreckt sich hauptsachlich auf gui Northumber-

Me oS,‘ £ hlesorten sow *e auf 1400 t Duram-Schmiede-
w  h NuBkolł1 e‘ Es sind zu beliefern Helingfors, Abo, 
Wiborg, Kotka und Hango. Die gróBte NacSrage lag von 
den schwedischen Staatseisenbahnen vor, welhe Angebote
Sńhf inir!l!.r d‘e ^ieferun& von 180 000 t Lok,motivkessel- kohle Jul./November fordem. Von der (esamtmenge
9i ńnn ? v  S,undsval1 28000 ł> Stug“ " 2i°°0 t, Lulea 
21000 t, Knstmehamrn 18000 t, Malmo, Gotfcnburg und

S o n  ł ° S VH « ei 15° ™ tł Stockholm 14000 t Holmsund
2 5  * ’ ^ m , ™°° *’ HudiksvaI1 und Hrnósand je
f 00 rUn Halrt| stad 20001 AuBerdem sind 500 t Bunker
kohle fur Malmo oder Trelleborg bestimmt. Di. Gaswerke 
vpn Oslo forderten Preisangebote fur 30 000 Gas- und 
Kokskohle mit Lieferung im August 1932 bis Vlarz 1933 
y °n  den Gaswerken in Drammen und Danzig Ią,en Nach
fragen nach 3000 bzw. 2000 t Gaskohle vor. Die Deschafts- 
tatigkeit auf den skandinavischen und sonstiger Markten 
beschrankt sich gegenwartig hauptsachlich auf No'ithumber- 
land-Kesselkohle, wahrend besonders Durham-Oas- und 
Kokskohle vernachlassigt werden. Italien ist noch der be- 
standigste Abnehmer; der Handel mit Frankreich, beutsch- 
land und Belgien dagegen hat in den letzten Wochen be- 
angstigend abgenommen. Es wird uber weitere Aiftrasje 
Kanadas an bester Durham-Bunkerkohle berichtit- die 
Wichtigkeit der Abschlusse wurde jedoch in eini^ń Be- 
zirken ubertrieben dargestelit. Am schwachsten ist das 
Koksgeschaft. Die Geschaftstatigkeit entspricht in leiner 
Sorte den aufierst niedrigen Preisen; die Kokshersteller 
sind daher sehr besorgt. GieBereikoks ist besonders reićhlich 
vorhanden und vernachlassigt, wahrend Gaskoks dielvor 
kurzem ermaBigten Preise kaum behaupten konnte Mit 
Ausnahme von kleiner Durhatn-Kesselkohle, dereń Preis 

au.[ " - I 2 R in der Berichtswoche zuruckging, 
und GieBereikoks, der mit 14/6-15/6 s notiert wurde gegen 
14 6 lo s in der Vorwoche, weisen samtliche Kohlen- und 
Kokssorten die vorwóchigen Preise auf.

r . 2; Frach ten markt.  Die Anforderungen auf dem 
Chartermarkt waren aus samtlichen Richtungen gerine- 
wenn auch der Versand nach Italien besser ist ais nach den 
ubrigen Landem, so ist die Festigkeit doch nur rein re!ativ 
m allgemeinen ist mittlerer Schiffsraum bei samtlichen 

yerschiffungen, besonders nach den Mittelmeerlandem und 
den Kohlenstationen, besser gesucht. Das baltische Geschaft 
ist sehr ruhig und der Kustenhandel ebenfalls schwach 
w  r . L,f feru"g von Bunkerkohle nach Kanada und 
westindien lagen einige Schiffsraurnanforderungen vor die 
jedoch keinen EinfluB auf die gesamte Lage hatten. All- 
gemein kann der Frachtenmarkt in samtlichen Hafen ais 
unyerandert bezeichnet werden. Angelegt wurden fiir 
Cardiff-Genua 6/6 s und Cardiff-Alexandrien 7 s  5 l/2 d.

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse-’.
Der Markt fur T e e r e r z e u g n i s s e  wies mehr Festig

keit auf, ais man vor einiger Zeit erwartet hatte. Man 
rechnet damit, daB sich die Belebung behaupten wird Teer 
wurde sehr gut yerkauft. Kreosot wurde stark angefordert. 
Toluol und Benzol waren fest, auch Naphtha blieb behaup- 
tet. Das prompte Pechgeschaft war vernachlassigt da
gegen blieben die Ausfuhrpreise sehr fest.

 ̂ Nach Colliery G uardian vom 2.'. Mai 1032, S. 1023 und 1047.
Nach Colliery Ouardian vom 27. Mai 1932, S. 1032.

von der 
V orkriegsforde- 

rung: der jetzigen 
Gebiete Polens 

%
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Nebenerzeugnis

Benzol (Standardpreis) . 1 Gall.
Reinbenzol .....................1
R e in to lu o l ......................1  n
Karbolsaure, roh 60%  . 1 „

„ krist. . . .  1 Ib. 
Solventnaphtha I, ger.,

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

W e s t e n .........................1 „
R o h n a p h th a .....................1
K r e o s o t ............................. 1 n
Pech, fob Ostkiiste . . .  1 l” t 

„ fas Westkiiste . . 1 „
Teer ................................. 1
Schwefelsaures Ammo

niak, 20,6% Stickstoff 1

In der Woche endigend am 
20. Mai | 27. Mai

1/41/2 
1/11 

2 /6 -2 /7
1/9

1 /3-1 /4  

1 /2 -1 /3
\ / ~

/5
9 0 / -
85/—
27/6

I
7 £

1/4
1/10
2/6

1/3

1/2

Forderan te i l  (in kg)  je  verfalirene Schicht 
in den w ichtigsten  deutschen S teinkohlenbezirken.

Auf dem Inlandmarkt fur s c h w e f e l s a u e r s  A m 
ino n i a k  sind keine Anzeichen fiir eine Besserung vor- 
handen. Auch die Ausfuhr weist keine Anderung auf.

Zeit

1930 . . .
1931 . . .

Jan.
April
Juli
Okt.
Nov.
Dez.

1932:Jan.
Febr.
Marz

1678
1891
1781
1856
1894
1959
1997 
1999
1998 
2036 
2070

1198
1268

1888 1122 930 
2103 1142 993

1196 2015 
1222 2061 
1288:2122 
13152182

1150: 988 
1118 1011 
1135 1007
i 157

1327:216811174 
132412154 1185 
1337 2126; 1167 
1383 2145 1163 
1401 2182 1190

984
999
992

1011
1025
1043

Bergmannische
Belegschaft1

1352

O-a Z o

983 14341866 702
1490j 1038 1579! 8961745
1423 98011523 
1460! 996 1543 
1489 1051:1594 
1538 [1080 1638 
15G6| 1094 1634 
1562 1086:1611 
1557:1094! 1595 
1587jll29;1606 
1608:1141 1629

897:749 
870 755 
889 757
918
931
938

737
747
742

ł Das ist 
bctrieben sowii

die Gesamtbelegschaft oline die in Kokereien im 
e in BrikettEabriken Beschaftigten.

930 761 
929 771 
948)785
d Nebeu-

Absatz der im Rheinisch-Westfalischen K ohlen-Syndikat vereinigten Zechen im April 1932.

Z a h l e n t a f e l  1. Gesamtabsatz1.

Zeit

1930:
Oanzes Jahr . 
Monats

durchschnitt
1931:

Oanzes Jahr . 
Monats

durchschnitt
1932: Jan. 

Febr. 
Marz 
April

Jan.-April:
insges.. . . 
Monats
durchschnitt

Absatz auf die Verkaufsbeteiligung

fiir Rechnung 
des Syndikats

auf
Vor-
ver-

trage

66059
5505

67,39

56921 )
4743 j 68’38 
4 066; 66,64 
3789 65,21 
3710 64,54 
3611 66,67

15177

3794
65,76

678
57

695
58 
48 
47 
46 
39

180

45

Land-
absatz

fiir
Rech
nung
der

Zechen

zu Haus- 
brand- 

zwecken 
fiir An- 
gestelite 

und 
Arbeiter

1664 1526
139 127

1676 1369
140 114
159 103
159 109
153 97
111 85

582 394

146 99

fiir an 
Dritte ab- 
gegebene 
Erzeug- 

nisse 
oder 

Energien

127
11

68
6
3
3
3
5

14

4

70054
j 71,47

19681
5838 1640

60730
|72,96

14261
5061 1188!
4380 71,79 950
4106 70,66 930
4009 69,74 941,
3 852 71,11 9571

16348 )
70,84

4087 I

Absatz auf die 
Verbrauchs- 
beteiiigung

20,08

117,13

15,57
16,00
16,56
17,68

945
16,37

Zechen-
selbst-

verbrauch

8291
691

8,46

Abgabe
an

Erwerbs-
lose

Gesamt
absatz

8032:1
6 6 9 | r 5 
642; 10,53 
648:11,14 
65611,42 
607:11,21

2553;] 

638[J
06

- P
216'}

V -

1 8 /
129: 2

0,26

128
143!

2,20
2,48

98026
8169

83239
6937
6102
5811
5749
5416

.t: u o ~.o bo1- :n

324

[275

249
232
230
208

Davon nach 
dem Ausland

31078)
2590/

31,70

399

100
ll ,73

23078:

5770:
J230

27353)
'32,86 

2279/ ’
1 752; 28,72 
1605! 27,61 
1 528 26,59 
1 682: 31,05

6567,) 

1 642;J
2S.46

In 1000 t bzw. in %  des Gesamtabsatzes. Einschl. Koks und PreBkohle auf Kohle zuruckgerechnet.

Z a h l e n t a f e l  2. Absatz fiir Rechnung des Syndikats (einschl. Erwerbslosenkohie).

Zeit

Kohle Koks PreBkohle Zus.1
tmbestrit-

tenes
Ge

t

bestrit-
tcnes

>iet

t

unbestrit-
tenes

Ge

t

bestrit-
tenes

biet

t

unbestrit- j bestrit- unbestrittenes 1 bestrittenes 
Gebiet

Gebiet 

t 1 t t

arbeitst

t

iglich 
von der 
Su mnie

% t

arbeitstaglich 
!von der 
i Summę

1930: Ganzes Jahr .
M onatsdurchschnitt 

1931: Oanzes Jahr .
M onatsdurchschnitt 

1932: Januar . . 
Februar . . 
Marz . . . 
April . . .

25196579 
2099715 

20520441 
1710037 
1 601 893 
1536616 
1 555270 
1454026

24218137 
2018178 

22412151 
1867679 
1417852 
1249184 
1305147 
1 462830

4748871
395739

4353655
362805
424580
406684
343110
168348

6505360
542113

4953000
412750
317817
311396
276039
238923

1568537
130711

1567038
130587
125284
121909
101643
92222

840197
70016

807791
67316
59181
56147
60135
94929

132727927 
I 2727327 
127543732 
I 2295311 
| 2261487 

2170163 
2088667 
1754701

108147
108147
90979
90979
92306
86S06
S3546
67488

49.54
49.54
48.28
48.28 
54,61 
56,07 
54,92 
48,59

33331325 
2777610 

29505310 
2458776 
1879757 
1700060 
1714369 
1856476

110141
110141
97458
97458
76725
68003
68575
71403

la
50.46
50.46
51.72
51.72 
45,39 
43,93 
45,08 
51,41Jan.-April: in sges..

M onatsdurchschnitt
6147805 
1 536951

5435013
1358753

1342722j 1144175 
335681! 286044

441 058 
110265

270392
67598

8275018: 82338 
2 068 755 j 82338

53.64
53.64

7150662 
1787666

71151 
71 151

46.36
46.36

1 Koks und PreBkohle auf Kohle zuruckgerechnet.
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Forderung und Yerkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

forderung

t

Koks-
er-

zeugung

t

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung Brennstoffyersand Wasser- 
stand 

des Rheins 
bei Caub 
(nornial 
2,30 m)

Zechen, Kokere 
kohlenwerken d 
(Wagen auf 10 

zuriickg 
rechtzeitig 

gestellt

ien und PreB- 
es Ruhrbezirks 
t Ladegewicht 
efilhrt)

gefehlt

Duisburg-
Ruhrorter*

t

Kanal- 
Zechen- 

H 3 f e n

t

private
Khein-

t  i

insges.

t
Mai 22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Sonntag 
244 317 
238 149 
278 360 

59 301 
277 204 
238 131

} 79 685
41 399
43 639 
39 289
44 787 
48 002

9 158
8 406
9 843 
3 791

10 175 
7 233

1 297 
15 358 
15 420 
15 909 
7 978 

15 297 
14 464

— 28 407 
26 614 
28 318 
31 428 
26 620 
20 669

31 886 
38 591

} 59 012
34 553 
44 740

12 206 72 499 
11717 76 922 
10 597 ) ono
5 447 | 134802
6 474 67 647 
9138 74 547

2,82
2,76
2,82

2,88
2,94zus.

arbeitstagl.
1 335 462 

238 475
296 801 

42 400
48 606 
8 680

85 723 
15 308

— 162 056 1 208 782 
28 939 | 37 283

55 579 
9 925

426 417 
76146

VorJ2ufige Zahlen. — a Kipper- und Kranverladungen.

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

bekanntgemacht im Patentblatt vom 19. Mai 1932.

81 e. 1217958. Kornelius Ley, Essen-Rellinghausen 
Ausladerutsche fiir Kolilenwagen. 14.3.31.

K o m m - G es.  in H a g e n  (Westf,). Sehramvorrichtung mit 
schwenkbarem Schramarm.

Palent-Anmeldungen,
die vom 19. Mai 1932 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

|,a ’ K. 171.30. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk, 
Magdeburg-Buckau. Schnellschwingherd zur Scheidung 
yon Erzen u. dgl. mit einer auf schragen Lenkern ruhenden 
Herdplatte. 5.12. 30.

26. K. 194.30. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk, 
Magdeburg-Buckau. Siebvorrichtung mit Schwungmassen-
11 2 30 UOd aU? federnden Statzen ruhendem Siebkasten.

5b, 14. 0.117.30. W. & M. Ostermann, Wuppertal-
Barmen. Umsetzvorrichtung fiir Bohrhammer. 1.9.30.

lOa, 23. 1.340.30. I. G. Farbenindustrie A.G., Frank
furt (Main). Retortenofen. 18.12.30.

8,le ,V P- 64395' J- Pohiig A.G., Koln-Zollstock. 
(Jberhalb des Fordergutstromes frei aufgehangte Vor- 
richtung zur Beeinflussung der Fórdergeschwindigkeit des 
Fórdergutes in einer Rinne, Rutsche o. dgl. Zus z
Anm. 81 e, P. 6S8.30. 7. 12. 31.
c  J** 31887. Tage Georg Nyborg und Mark
Frederik Higgins, Worcester (England). Antriebsvor- 
richtung fur Schiittelfórderer. 8.4.31. GroBbritannien 2.5.30.

81 e, 57. P ,63464. Josef Plitt, Bochum. Schiittelrutschen- 
yerbindung mit Hilfe eines iiber die Rander der iiber- 
einanderliegenden StoBenden greifenden Btigels. 11.7.31.

81 e, 57. V. 371.30. Dipl.-Ing. Otto Vedder, Essen- 
Kupferdreh. Vorrichtung zum Verbinden von Rutschen- 
schiissen mit Hilfe von Querbandern und iiber diese Quer- 
bander geschobenen Biigeln, Zus. z. Pat. 541899. 4. 6. 30.

81 e, 127. A. 51 380. ATG Allgemeine Transport-  
anlagen-G. m. b. H., Leipzig. Abraumfórdergerat.  2. 7. 27.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, liuft die funfiahnge Frist, innerhalb dereń eine N ichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

1c (7). 550487, vom 20.2.30. Erteilung bekannt* 
gemacht am 28.4.32. Dipl.-Ing. M a x i m i l i a n  S c h i e c h e l  
in F r a n k f u r t  (Main). Schwimmaufbereitungsverfahren, 
bei dem Luft  durch feinstporóse Stof fe in die Erztrube 
gedriickt wird.

Durch die feinstporósen Stoffe soli mit der Luft standie 
oder zeitweise etwas Wasser in die Erztrube gedriickt 
werden. 6

5b (22). 550321, vom 17.2.31. Erteilung bekannt
gemacht am 21.4.32. H a p r e m a  H a g e n e r  P r e B l u f t -  
a p p a r a t e  u n d  M a s c h i n e n f a b r i k  Q u a m b u s c h  & Co.,

Zum Schwenken des Schramarmes der Maschine dient 
ein Schneckengetnebe, dessen Schnecke ausruckbar ist. In- 
folgedessen kann der Arm, nachdem die Schnecke aus- 
geruckt ist, von Hand geschwenkt werden. Die Schnecke 
kann so schwenk- und feststellbar sein, daB sie durch Aus- 
schwenken mit dem zu ihrem Antrieb dienenden Schnecken- 
rad in und auBer Emgriff gebracht und in der Eingrifflase 
gesichert werden kann. Die Sicherung kann selbsttatig 
durch einen unter Federdruck stehenden Bolzen erfolgen

lOa (II). 550114, vom 21.6.29. Erteilung bekannt
gemacht am 21.4.32. F i r m a  Ca r l  St i l l  in Re c k l i n g -  
h a u s e n. Koksofenbeschickungsmaschine.

Der Stampfkasten der Maschine ist auf dem Fahrgestell 
quer zu dessen Fahrrichtung so verschiebbar angeordnet 
daB er nach Fertigstellung des Kohlenkuchens bis zum 
lurrahmen des Ofens geschoben werden kann und seine 
beiden Seitenwande eine Fiihrung fiir den Kohlenkuchen 
bei dessen Ubertntt aus dem Stampfkasten in die Ofen- 
kammer bilden. Es konnen auch nur die Seitenwande des 
btampfkastens verschiebbar angeordnet sein.

10a (14). 550115, vom 17.7.29. Erteilung bekannt
gemacht am 21. 4. 32. Dr. C. O t t o  & Co mp .  G .m.b.H. in 
Bo c h u m.  Vorrichtung zum Verdich(en von Kohlenkuchen.

Der Behalter der Vorrichtung, in dem die Kohle in 
waagrechter Richtung gestampft, gepreBt und gewalzt wird 
ist auf einer in der Langsrichtung der Ofengruppe ver- 
fahrbaren Schiebebuhne angeordnet. Die eine Seitenwand 
des Behalters ist ais Einfahrboden fiir den Kohlenkuchen 
ausgebildet und mit den Stirnwanden des Behalters Iosbar 
yerbunden. In dem Behalter sind Abstreicher Yorgesehen 
die vor dem Verdichten jeder einzelnen Kohlenschicht die 
Oberflache der im Behalter befindhchen Kohle ebnen. In 
dem Behalter konnen ferner in dessen Langsrichtung ver- 
Iaufende senkrechte Zwischenbleche eingebaut werden die 
den Kohlenkuchen in Schichten teilen, mit dem Kuchen in 
die Ofenkammer gefahren werden und nach dem Einfahren 
des Kuchens in die Ofenkammer mit dem Einfahrboden 
aus der Ofenkammer gezogen werden.

10a (28). 550 493, vom 15. 12. 29. Erteilung bekannt
gemacht am 28.4.32. J u l i u s  P i n t s c h  A.G. in Ber l i n.  
Fahrbarer Schwelbehalter. Zus. z. Pat. 476661. Das H aupt
patent hat angefangen am 14.9.24.

Der Behalter ist aus schmalen, in senkrechten Fuh- 
rungen des Fahrgestelles iibereinander liegenden Kasten 
zusammengesetzt, die aus angeschweiBten, hochkant ee- 
stellten Blechen bestehen. Die Kasten konnen feueryerzinkt 
oder aus alitiertem Blech hergestellt sein.

35a (15). 549755, vom 16.6.31. Erteilung bekannt
gemacht am 14.4.32. W e s t f a l i a - D i n n e n d a h l - G r o p p e L  
A.G. in B o c h u m.  Fangyorrichtung.
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Die Vorrichtung besteht aus beiderseits der Spurlatte 
schwenkbar angeordneten, mit Schleifiballen versehenen 
Fangklauen von verhaltnismaBig grófier Hohe. Auf der 
nach der Spurlatte zu gerichteten Flachę der Klauen sind 
mehrere bei dereń Fangstellung senkrecht stehende keil
fórmige Messer yorgesehen, die 'sich etwa iiber die ganze 
Hohe der Klauen erstrecken. Der untere Teil der Messer 
yerjiingt sich und geht allmahlich in einem spitzen Winkel 
in die Flachę der Klauen iiber. Die Hohe der Schleifiballen 
der Klauen betragt mindestens ein Drittel der Hohe der 
Messer. Die letztern konnen eine geringe Neigung zur 
Senkrechten haben, so dafi sie beim Eingreifen in die Spur
latte diese nach der Korbmitte zu driicken. Aufierdem 
kann das aufierste Messer so angeordnet sein, dafi es sich 
gegen die Stirnflache der Spurlatte legt.

81 e (22). 549939, vom 21.9.29. Erteilung bekannt
gemacht am 14.4.32. H a n s  R e n o l d  Ltd.  in Di d s b u r y ,  
M a n c h e s t e r  (England). Aus dufiern Lasc/ienpaaren und 
dazwischen angeordneten, damit ein Kreuzgelenk bildenden 
Verbindungsgliedern zusammengesetzte, in zwei zueinander 
senkrechten Ebenen umlenkbare Forderkette. Die Prioritat 
vom 27. 9. 28 ist in Anspruch genommen.

Die Verbindungsglieder der Kette bestehen aus zwei 
hintereinander angeordneten, um 90° gegeneinander ver- 
setzten, ineinandergreifenden parallelen Laschenpaaren. Die 
Laschen jedes Laschenpaares sind an entgegengesetzten

Enden durch eine Hiilse rniteinander und durch einen durch 
die Hiilse hindurchgefiihrten hohlen Bolzen mit einem 
auBern Laschenpaar yerbunden. An den ineinander
greifenden Enden hingegen sind die Laschen der Laschen- 
paare durch ein Zwischenstiick und einen Bolzen o. dgl. 
rniteinander yerbunden.

81 e (59). 550614, vom 20.8.30. Erteilung bekannt
gemacht am 28.4.32. D i p l o m - B e r g i n g e n i e u r  O t t o  
V e d d e r  in E s s e n - K u p f e r d r e h .  Fórderrinne mit gegen
einander beweglichen Schubbtechen.

Jedes Schubblech der Rinne ist starr mit einem be
sondern Antriebszylinder yerbunden. Die Kolbenstangen 
aller Antriebszylinder sind rniteinander yerbunden und ver- 
binden daher die Schubbleche untereinander. Die Kolben
stangen konnen so gelenkig rniteinander yerbunden sein, 
daB die Schubbleche in senkrechter und waagrechter Rich
tung gegeneinander yerschwenkt werden konnen.

81 e (125). 550306, vom 9.6.31. Erteilung bekannt
gemacht am 21.4.32. C l e m e n s  Ab e l s  in H a l l e  (Saale). 
Anlage zur Anschiittung von Halden.

Die Anlage besteht aus einem Zugmittel und einem 
auf diesem liegenden Tragmittel fiir das auf die Halde zu 
schiittende Gut. Das Tragmittel ist iiber einen yerfahr- 
baren Abwurfwagen gefiihrt, der es ermóglicht, die Ab- 
wurfstelle des Tragmittels zu yerlegen.

Z E I T S C M R I F T E N S  C H A  U' .
(E in e  E rk ld ru n g  d er  A b ku rzu n g en  is t  in  N r . 1 a u f den  S e iten

Mineralogie und Geologie.
B e i t r a g  z u r  K e n n t n i s  d e r  G l a n z k o h l e n .  Von 

Jenkner und Hoffmann. Brennst. Chem. Bd. 13. 15.5.32. 
S. 181/7*. Verkokungseigenschaften. Reflektionsvermógen 
yerschiedener Glanzkohlen. Eigenschaften der yerschiedenen 
Koksę aus Glanzkohlen.

E i n e  M e t h o d e  z u r  I s o l i e r u n g  d e s  P o l y m e r -  
b i t u m e n s  ( S p o r e n m e m b r a n e n ,  K u t i k u l e n  usw.) 
aus Koh l e n .  Von Zetzsche und Kalin. Braunkohle. Bd.31.
14.5.32. S. 345/51*. Angewandte Reagenzien. Grundlagen 
des Verfahrens. Durchfiihrung der Versuche. (SchluB f.)

F o r m a t i o n  of  b i t u m i n o u s  c oa l .  Von Beri. Coli 
Guard. Bd. 144. 13. 5. 32. S. 914/6. Zellulosekohle und 
Ligninkohle. Fliichtige Bestandteile. Untersuchungsergeb- 
nisse iiber die Kohlenbildung. Auswertung von Versuchen 
(SchluB f.)

He l i u m g e w i n n u n g  in d e n  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  
und i h r e  A u s s i c h t e n  in D e u t s c h l a n d .  Von Kauen- 
howen. (SchluB.) Kali. Bd.26. 15.5.32. S. 121/3. Erórterung 
der Móglichkeit zur Auffindung nutzbarer heliumreicher 
Erdgase in Deutschland. Schrifttum.

P r o s p e k t e r i n g  o c h  p r o d u k t i o n  v i d  o l j e f a l t  
i N o r d a m e r i k a  o c h  Ru  ma  ni  en. Von Nordstrom. 
Tekn. Tidskr. Bergsyetenskap. Bd. 62. 1932. H.5. S.33/40*. 
Die in Nordainerika gebrauchlichen Schiirfyerfahren auf 
Erdól. Gewinnungsweise. Entwicklung in Rumanien. Be
schreibung der rumanischen Lagerstatten. Gewinnungs- 
verfahren.

Bergwesen.
,v,„ D a g g a f o n t e i n  m i n e s .  Von Unger, Ewing und 
Willey. Min. Mag. Bd.46. 1932. H.5. S. 265/79*. Geschicht- 
uche Entwicklung und Anlagen der Bergwerksgesellschaft. 
tntwicklung und Berggesetzgebung in Transyaal. Die 
i>chachte. AufschluBarbeiten. Anlagen iibertage. Aufberei- 
tungsanlagen fiir die Golderze.

M i n e  s k i p s .  Von Eaton. Engg. Min. J. Bd. 133. 1932. 
“ •_5. S. 281/4*. Im nordamerikanischen Erzbergbau ge- 
brauchliche Bauarten von Skips mit grofiem Fassungs- 
vermógen.

M a c h i n ę  p r a c t i c e  i n t r o u b l e d  g r o u n d .  Von 
Mooney. Coll.Guard. Bd.144. 13.5.32. S. 911/4*. Be-

. 1 Einseitig bedruckte Abzuge der Zeitschriftenscbau fur Karteizwecke
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zura Preise von 2 ,5 0 ^  
Jur das Yierteljahr zu beziehen.

2 7 —3 0  v e ro ffen łlich t. * b ed eu te ł T ex t- o d er T a fc la b b ild u n g en .)

sprechung yerschiedener Abbauyerfahren beim Uberfahren 
von Stórungen in Kohlenflózen an Hand von praktischen 
Beispielen aus dem englischen Kohlenbergbau.

C o a l - m i n e  s t r i p p i n g  p r a c t i c e  w i t h  g i a n t  
p o w e r  s h o v e l s .  Von Shurick und Toenniges. Engg. News 
Rec. Bd. 108. 5.5.32. S. 642/8*. Abraumarbeit mit groBen 
Schaufelbaggern. Beschreibung des Abbauverfahrens in 
einem Tagebau. Leistung und Kosten.

Lo w - c o s t  s a l t .  Von Cooley. Engg.M in.J. Bd. 133.
1932. H. 5. S. 256/60*. Beschreibung eines neuzeitlich ein- 
gerichteten Steinsalzbergwerks in Texas. Der Schacht und 
die Einteilung der Schachtscheibe. Schrapperfórderung und 
Abbauyerfahren. Salzaufbereitung.

Le n i c k e l ;  g i s e m e n t s ,  m e t a l l u r g i e ,  a p p l i c a -  
t i o n s ,  p e r s p e c t i v e s  d ’a v e n i r .  Von Weill. GenieCiyii. 
Bd. 100. 14.5.32. S. 482/90*. Nickelmineralien. Beschrei
bung der Nickellagerstatten auf Neukaledonien, ihrer Ent
stehung und Abbauweise. Vorkommen in Europa Die 
Nickellagerstatten im Becken von Sudbury in Kanada Die 
Grubenbetriebe und die Abbauyerfahren. (Forts. f.)

F a l l s  o f  g r o u n d .  Von Hudspeth. (SchluB.) Iron 
C oalT r .  Rev. Bd. 124. 13.5.32. S. 796. Fortsetzung der 
Aussprache zu dem Vortrag.

G a s  e v o l u t i o n  a n d  r a t ę  of  f a c e  a d y a n c e  Von 
Hudson. Coll.Guard. Bd.144. 13.5.32. S .921/4*. Faktoren 
welche die Gasentwicklung der Flóze beeinflussen. Unter
suchungen in einem Abbaubetrieb. Veranderungen des 
CHr Gehaltes im ausziehenden Wetterstrom. Beobachtungs- 
ergebnisse iiber liingere Zeitraume.

B e t r i e b s e r f a h r u n g e n  be i  d e r  S t e i n k o h l e n -  
br i  k e t t i e r u n g .  Von Oberhage. Gluckauf. Bd.68. 21.5.32
S. 469/72. Besprechung von Mafinahmen und Vorschlagen 
fvU,- ^ f b e s s e r u n g  der Erzeugnisse und Erhóhung der 
Wirtschaftlichkeit.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
E i n e  n e u a r t i g e  W a r m e k r a f t m a s c h i n e .  Von 

Schultes. Gluckauf. Bd.68. 21.5.32. S.479/81*. Besprechung 
der Grundgedanken und der Arbeitsweise der Flussigkeits- 
kraftmaschine von Malone. Arbeitsdiagramm. Praktische 
Verwendung der Maschine.

U b e r  d i e  H a m m e r p r u f s t e l  l e  d e s  M a s c h i n e n -  
l a b o r a t o r i u m s  d e r  B e r g s c h u l e  i n  B o c h u m.  Von 
Hoffmann. Bergbau. Bd. 45. 12.5.32. S. 143/7*. Beschrei
bung der Prufeinrichtung. Leistungsmessung. Luftaus- 
nutzungsgrad. Der Riickschlag. Andruck des Hammers. 
Priifungsbefund.
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N e w  t u r b o - c o m p r e s s o r  a t  S n e y d  C o l l i e r i e s  
Iron Coal Tr. Rev. Bd. 124. 13.5.32. S. 797*. Beschreibung 
des neuen Turbokompressors. Geschwindigkeitsreglung.

Huttenwesen.
B e t r i e b s m a B i g e  E r z e u g u n g  v o n  E i s e n -  

s c h w a m m  n a c h  d e m  N o r s k - S t a a l - V e r f a h r e n .  
Von Bull-Simonsen. Stahl Eisen. Bd.52. 12.5.32. S. 457/61*. 
Schwierigkeiten der unmittelbaren Stahlerzeugung aus 
Erzen mit festen und gasfórmigen Reduktionsmitteln. Be
schreibung einer nach dem Norsk-Staal-Verfahren arbei- 
tenden Betriebsanlage in Bochum.

Chemische Technologie.
D ie  S c h i i t t u n g  d e r  K o h l e  i n  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 uB bei  d e r  V e r k o k u n g .  Von 
Eisenberg. (SchluB.) Gluckauf. Bd.68. 21.5.32. S. 465/9*. 
EinfluB der Grofie der Fiilltrichteróffnungen auf die Schiitt- 
gewichte und die Verdichtung der Kohlenschuttung durch 
Steigerung der Kammerhohe. Einwirkungen des Wasser- 
und des Aschengehaltes auf die mittlern Schiittgewichte. 
Verkokungen mit verschiedenen Kórnungen und Schutt- 
dichten bei gleichbleibendem Wassergehalt.

B e i t r a g e  z u r  K e n n t n i s  d e s  R o h b e n z o l s  u n d  
d e r  c h e m i s c h e n  V o r g a n g e  bei  s e i n e r  Re i n i g u n g .  
Von Kruber. Brennst. Chem. Bd. 13. 15.5.32. S. 187/90. 
Nachweis der Benzolbegleiter. Die Schwefelsaurewasche 
des Rohbenzols. Versuchsergebnisse.

O l ja  e l l e r  be ns i n .  Von Norlin. Tekn.Tidskr. Bd.62. 
14.5.32. S. 201/5*. Statistische Angaben iiber Erdól und 
Erdólerzeugnisse. Die Erdóldestillationsyerfahren. (Forts. f.)

N e u e  V e r f a h r e n  fi i r  d e n  N a B b e t r i e b  v o n  Ga s -  
e r z e u g u n g s ó f e n .  Von Steding. Gas Wasserfach, Bd. 75. 
14. 5. 32. S. 374/80*. Móglichkeiten zur Erhohung der 
Gasausbeute beim NaBbetrieb. Betriebsergebnisse des 
Dampfungssystems der Firma Dr. Otto & Comp. Erzeugung 
von karburiertem Wassergas. Vergasung von Teer zur 
Deckung der Gasspitzen.

D ie  K o n t r o l l e  d e s  F e r n g a s e s .  Von Trutnovsky. 
Gas Wasserfach. Bd. 75. 14.5.32. S. 369/72*. Gerate zur 
Bestimmung des Heizwertes, des Sauerstoff- und Schwefel- 
wasserstoffgehalts, des organischen Schwefels usw.

Chemie und Physik.
An a p p a r a t u s  f o r  p r e s s u r e  s u r v e y i n g  in 

s t e e p l y - i n c l i n e d  s e a m s .  Von Graham. Coll.Guard. 
Bd.144. 13.5.32. S. 926/7*. Beschreibung und Gebrauchs- 
weise eines genau anzeigenden LuftdruckmeBgerates zur 
besondern Verwendung in Schachten und steilstehenden 
Flózen.

Gesetzgebung und Verwaltung.
D a s  R e c h t z u r  A u f s u c h u n g  u n d  G e w i n n u n g  

v o n E r d ó l  i n d e n  d e u t s c h e n  L a n d e r n .  Von Thiel- 
inann. Kali. Bd. 26. 15.5.32. S. 119/21. Rechtsverhaltnisse 
in den Landern der Bergbaufreiheit. (SchluB f.)

Wirtschaft und Statistik.
D e r  K o h l e n m a r k t  E u r o p a s  im J a h r e  1931. Ruhr  

Rhein. Bd. 13. 22. 4. 32. S. 273/7. Schrumpfung der Welt- 
wirtschaft. Riickschlage der Eisen- und Brennstoffwirtschaft, 
besonders in Deutschland. Verscharfter Wettbewerb. Ein- 
buBen Englands und Deutschlands auf den Ausiands- 
markten zugunsten von Belgien, Polen und Holland.

D i e  S t e l l  u n g  d e r  K o h l e  i n  d e r  E n e r g i e -  
w i r t s c h a f t  d e r  We l t .  Von Reguł. Ruhr Rhein. Bd. 13.
29.4.32. S. 291/4. Zuriickdrangung der Kohle durch andere 
Energietrager. Entwicklungstendenzen. Unterschiedliche 
lntensitat der Verschiebung in den einzelnen Landern. 
Energiebilanzen der Vereinigten Staaten von Amerika 
Deutschlands, Schwedens und der UdSSR.

Die S e l b s t k o s t e n  im b r i t i s c h e n  S t e i n k o h l e n 
b e r g b a u  i m j a h r e  1931. Von Jiingst. Gluckauf. Bd. 68.
14. 5. 32. _ S. 455/7. Fórderung, Absatz und Arbeiterzahl. 
Lohn, Fórderanteil und Schichten. Selbstkosten, Erlós und 
Gewinn. Schichtleistung und Schichtverdienst.

D i e  b e r g b a u  Ii c h e  G e w i n n u n g  i m n i e d e r -  
I*s c h e n B e r g b a u b e z i r k  i m J a h r e  

1931. Gluckauf. Bd.68. 21.5.32. S. 472/9. Statistische An
gaben uber die Erzeugnisse und die Belegschaft. Ver- 
teilung der Fórderschachte nach Teufenstufen und der 
ro rde rung  auf die einzelnen Kohlenarten. Anteil der Berg- 
reviere an der Fórder- und Belegschaftszahl. Kokserzeugung 
PreBkohlenherstellung.

M i t t e l d e u t s c h e s  B r a u n k o h l e n s y n d i k a t  1932 
Von de la Sauce und Fox. Braunkohle. Bd. 31. 14 5 32 
S. 341/5. Beteiligungsziffern der einzelnen Reviere. Ver- 
teilung der Erlóse. Lieferungspflicht. Wettbewerbsverbot.
r,u-,.?oI1l.e f y  a m a l g a m a t i o n s  in So u t h  W a le s .  Von 
c n t n ™ Coli Guard. Bd.144. 6.5.32. S. 865/6. 13.5.32.
• 1 ■ i i Fj1.*WICklung der Betriebszusammenfassuhgen
in Su d wal es. Die Bedeutung einzelner Persónlichkeiten. 
Weitere Betnebszusammenfassungen in Siidwales. Gesamt- 
ergebnis.

D „ N o t ę  s u r  le m a r c h e  de la p o ta s s e .  Von de Retz. 
Buli. Mulhouse. Bd. 98. 1932. H.3. S. 161/72*. Entwicklung 
der insgesamt und im Inland abgesetzten Mengen an 
deutschen Kahsalzen. Entwicklung im ElsaB. Gewinnung 
und Absatz der ubrigen Lander.

M a g n e s i u m  a n d  i t s  c o m p o u n d s ,  a s p h a l t  
a n d  r e l a t e d  b i t u r a e n s ,  l i me ,  a s b e s t o s ,  s l a t e ,  
b a r i t e  a n d  b a r i u m  p r o d u c t s  in 1930. Von Tyler 
und andern. Miner. Resources. 1930. Teil 2 H 14 bis 19 
S. 181/301. Mitteilungen uber die wirtschaftliche Entwick
lung. Statistische Angaben iiber Erzeugung, Verbrauch usw.

Verschiedenes.
E m p l o y e e  h o u s i n g .  II. Von Hubbell. Engg. Min. I. 

Bd. 133. 1932. H. 5. S. 270/5*. Beschreibung verschiedener 
Bauarten von Wohnhausern fur Angestellte und Arbeiter 
der Texas Gulf Sulphur Company. (Forts f )

P E R S  Ó  N  L  f  C  H  E  S.
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor Stalmann vom 1. Mai ab auf weitere 

sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei dem 
Steinkohlenbergwerk Rheinpreufien in Homberg (Nieder- 
rhein),

der Bergassessor Z i e r v o g e l  vom 1. Juni ab auf 
weitere drei Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit in 
der Abteilung fur Unfallverhutung der Sektion 2 der Knapp- 
schafts-Berufsgenossenschaft in Bochum,

der Bergassessor Lubbert vom 23. Mai ab auf weitere 
drei Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Hauptverwaltung der Eschweiler Bergwerks-Verein A.G. 
in Kohlscheid.

Dem Bergassessor Dr. Werner Hof f mann  ist zur 
Beibehaltung seiner Steliung bei der Bergbaugruppe Ham
born der Vereinigte Stahlwerke A.G. die nachgesuchte 
Entlassung aus dem Staatsdienst erteilt worden.

Die Bergreferendare Norbert Hart ung  und Hans- 
Joachim Mante l l  (Bez. Halle), Ernst Pi e t sch er (Bez. 
Clausthal) und Franz Obladen (Bez. Bonn) sind zu Berg- 
assessoren ernannt worden.

Die Wiederwahl des ordentlichen Professors Dr. 
T u b b e n  zum Rektor der Technischen Hochschule Berlin 
fiir die Amtszeit vom 1. Juli 1932 bis Ende Juni 1933 ist 
bestatigt worden.

Gestorben:
am 2^Mai in Freiberg der Oberbergamtsrat und 

Professor i. R. an der Bergakademie Freiberg, Dr. phil. 
W. O. B i r k n e r ,  im Alter von 72 Jahren,

am 21. Mai in Stollberg (Erzgeb.) der Regierungs- 
bergrat Wo l f ,  Vorstand des Bergamts Stollberg, im Alter 
von 49 Jahren.


