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Das Laminarstronwerfahren nach Dr. Walter Vogel'.
Von Dr.-lng. Joscf Richard S c h o n m u l l e r ,  Bochum.

Hierzu die Tafel 1.

Alle bisher bekannten Schwerfliissigkeitsaufbereitungs- 
verfahren sind am Grobkorn entwickelt worden. Den An- 
stoB zu dieser Entwicklung gabcn die hochgespannten 
Anspriiche an die Reinheit der Nufikohlen, die bei stark 
vervvachsenen und mit plattenfórmigen Schiefern durch- 
setzten Rohkohlen, wie beim Anthrazit, infolge der bei 
solchen Kohlen besonders erheblichen Abweichung der 
Setzkurve von der Verwachsungskurve zu erhóhten Aus- 
bringungsverlusten und damit zu einer untragbaren Erlós- 
verminderung fuhrten. Die bei Schwerfliissigkeitsverfahren 
der theoretischen-sehr nahe kommende Trennung der Roh- 
kohle in Reinkohle, Mittelgut und Berge, die also nicht 
nur ein Kohlenerzeugnis von hervorragender Reinheit zu 
liefcrn vermag, sondern auch ein ebenso reines Berge- 
erzeugnis und ein Mittelgut von bislang nicht gekannter 
Anreicherung an echtem Verwachsenen ohne fiihlbaren 
Reinkohlenverlust und nennenswerte Bergebelastung, 
sicherten diesen Verfahren eine gesteigerte Beachtung und 
damit eine erfolgreiche W eiterentwicklung und technische 
V ervollkom mnung.

Demgegeniiber blieb es fiir das Feinkorn bei der 
bisher iiblichen Setzarbeit. Die Grunde, die einer Aus- 
dehnung der Schwerflussigkeitsverfahren auf das Fein- 
korn entgegenstanden, lagen wohl darin, daB einmal 
beim Feinkorn die absatz- und aufbereitungstechnischen 
Sehwierigkeiten nicht in dem MaBe auftraten wie beim 
Grobkorn, Verwendungsgebiete fiir asehenarme Feinkohle 
noch nicht erschlossen waren und vor allem technische 
und wirtschaftliche Sehwierigkeiten tiberwunden werden 
muBten.

Einen neuen Auftrieb bekam die Schwerfliissigkeits- 
aufbereitung fur Feinkohle durch die Fórderung nach 
gróBerer Reinheit der Feinkohle fiir bestimmte Zwecke, 
die mit den bisher iiblichen Aufbereitungsverfahren nicht 
zu erzielen war. Bei der Fried. Krupp AG. entstand z. B. 
ein Bedarf an aschenarinem Schwelkoks fiir die Herstellung 
von Ferrosilizium sowie an phosphor- und schwefelarmein 
Hochtemperaturkoks fiir die Erzeugung von Roheisen von 
der Gute schwedischen Holzkohlen-Roheisens. Darum 
beauftragte Bergassessor Dr. B e n t h a u s ,  der sich be
sonders fur die Verfolgung dieser aufbereitungstechnischen 
Frage einsetzte, Dr. W. V o g e l  mit der Aufgabe, aschen- 
arme Feinkohle mit Hilfe des Schwerfiiissigkeitsverfahrens 
herzustellen, Grundsiitzlicli standen drei Wege zur Lósung 
dieser Aufgabe zur Verfiigung. Der nachstliegende war 
wohl der, die bekannten Schwerfliissigkeitsverfahren fiir 
die Aufbereitung yon Feinkohle abzuandern und weiter- 
zuentwickeln. Da es aber einerseits bislang noch nicht 
gelungen ist, auf diese Weise Feinkorn unter 5 mm ein- 
wandfrei aufzubereiten, anderseits aber bei der Herstellung 
von aschenarmer Edelkohle auf das Feinkorn bis herunter 
zu 0,75 mm KorngróBe wegen der infolge des weitgehen- 
den Aufschlusses der Kohlensubstanz meist hervorragenden 
Reinheit dieses Korns und wegen des Ausbringens nicht 
verzichtet werden kann, muB man annehmen, dąB 
die bekannten Verfahren fiir die Aufbereitung von Fein-

1 Vortrag;, gchaltcn auf der 33. Sitzung des Aufbereitungsausscbusses 
am 25. Oktober 1940.

korn nicht geeignet sind, d. h. daB die Entwicklung eines 
Schwerflussigkeitsverfahrens vom Groben zum Feinen 
nicht zum. Ziele fiihrt.

Weiterhin konnte itian daran denken, durch nach- 
tragliche Zerkleinerung von nach dem Schwerflussigkeits- 
verfahren aufbereiteter aschenarmer Grobkohle eine 
asehenarme Feinkohle herzustellen. Auch dieser Weg 
erwies sich ais nicht gangbar, da infolge der dem Grobkorn 
eigentumlichen starkeren Yerwachsung die Entaschung 
nicht weit genug getrieben werden konnte und demgegen- 
iiber die Belastung durch die Erlósvermitiderung und die 
Mahlarbeit nicht tragbar war.

Zur Befriedigung des Bedarfs der Fried. Krupp AG. an 
aschenarmer Feinkohle muBte also die dritte Moglichkeit 
ins Auge gefaBt werden, namlich die, ein neues Verfahren 
fur die Feinkornaufbereitung mit tragbaren Kosten aus- 
findig zu machen. Die auf dieses .Ziel gerichteten Be- 
miihungen von Dr. W. Vogel fuhrten schlieBlich in Zu- 
sammenarbeit mit der Aufbereitungsabteilung des Gruson- 
werkes zur Entwicklung des sogenannten Laminarstrom- 
verfahrens.

Grundsatzliches zur Schwerlliissigkeitsaufbereitung 
von Feinkorn.

Um den hierbei beschritteneii Weg zu versteheri, muB 
man sich die Sehwierigkeiten vergegenwartigen, die sich 
einstellen, wenn man Feinkohle nach dem Schwcr- 
fliissigkeitsverfahrcn aufbereiten will. Diese Schwierig- 
keiten treten in jedem der vier grundsiitzlichen Arbeits- 
vorgange auf, in welche man dieses Verfahren aufteilen 
kann, und von denen jeder fiir sich einwandfrei durch- 
gebildet sein muB, wenn das Verfahren in seiner Gesanrt- 
heit praktisch durchfiihrbar sein soli.

D ie  v i e r  h a u p t s a c h l i c h e n  A r b e i t s v o r g a n g e .
Die vier Arbeitsvorgange, welche die angeheftete 

Tafel 1 veranschaulicht, sind:
1. die Schwerflussigkeitsscheidung selbst,
2. die Trennung der Aufbereitungserzeugnisse von der 

Schwerfliissigkeit,
3. die Reinigung der Aufbereitungserzeugnisse von der 

anhaftenden Schwerfliissigkeit und Wiedergewinnung 
des Schwebcmittels,

4. die Reinigung der Schwerfliissigkeit von Unterkorn 
und Abrieb.

Die Schwerflussigkeitsscheidung.
Tragt man grobkórnige Rohkohle in eine Schwer- 

fliissigkeit von bestimmtem spezifischem Gewicht ein, so 
werden die reinen Kohlenkórner, die leichter sind ais die 
Schwerfliissigkeit, aufschwimmen, wahrend die Berge- 
kórner und alles, was schwerer ist, absinken. Infolge der 
im Verhaltnis zur Oberflache groBen Masse erfolgt die 
Scheidung in Schwimmendes und Sinkendes sehr schnell. 
Sehwierigkeiten verursacher. lediglich diejenigen Bestand- 
teile der Rohkohle, deren spezifisches Gewicht dem der 
Schwerfliissigkeit entspricht und die sich daher im Bade in 
der Schwebe halten. Diese reichern stch wahrend des
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Arbeitśvorganges an und erschweren oder vcrhindern 
schlieBlich das Absinken der schwereren Bestandteile. 
Dem wird durch Abdrangen der schwebenden Schichten 
entgegengearbeitet, sei es nach oben und unten, also in 
die schwimmenden und sinkenden Schichten, durch Auf- 
bzw. Abwartsstrómungen, sei es zur Seite hin durch 
waagerechte Strómungcn ohne Einwirkung auf die 
schwimmendcn und gęsunkenen Schichten. Bei allen bisher 
entwickelten Schwerflussigkeitsverfahren ist einer dieser 
beiden Vorgangc zur Anwendung gekommen.

Im Gegensatz zum Grobkorn ist beim Fcinkorn dic 
Oberflache im Verhaltnis zur Masse sehr groB, und zwar 
um so gróBcr, je feiner das Korn ist. Dies wirki sich bei 
der Schwerfliissigkeitsscheidung in zweifacher Hinsicht 
aus, namlich

1. dic Sinkgeschwindigkeit von Teilchen, dereń spezi- 
fisches Gewicht in der Nahe der Dichte der Schwer- 
fliissigkeit liegt, ist sehr gering und bewegt sich bei- 
spielsweise nur in der GróBenordnung von mm/min,

2. jede Bewegung im Schwerfliissigkeitsbad oder an 
irgendeiner Stelle des Schwerfliissigkeitsbades, die der 
Bewegungsrichtung des sich scheidenden Gutes ent- 
gegengesetzt ist, beeintriichtigt oder stórt die Schei- 
dung nach dem spezifischen Gewicht.
Hieraus folgt, daB die Erzieiung einer guten Trenn- 

scharfe zunachst einmal einen langen Zeitraum und damit 
eine Iangc Verweilzeit im Scheidebehalter verlangt. Die lange 
Verweilzeit bedingt wiederum lange Scheidungswege, die 
um so langer sein mussen, je feiner das Korn ist und je 
hóher dic Trennschicht im stcilcn Ast der Ver\vachsungs- 
kurve liegt, d. h. je geringer die Unterschiede im spezi
fischen Gewicht des zu scheidenden Gutes sind. AuBerdem 
muB das Abdrangen der schwebenden Schichten durch 
Strómungcn nach oben oder unten ausscheiden und durch 
Stromungen in waagerechter Richtung crfolgcn. Die letzte, 
und zwar eine der wichtigsten SchluBfolgerungcn ist die, 
daB Wirbelbewegungcn im Scheidebehalter unter allen 
Umstiinden yermieden werden mussen, da solche Bewe- 
gungen je nach ihrer Starkę dic Scheidung stóren oder 
giinzlich untnóglich machen.

Scheidebehalter, wie sie in Form von Spitzkasten bei 
der Grobkornaufbereiiung benutzt werden, scheiden daher 
von yornherein aus, weil sowohl bei gegebener Leistung 
die Verweilzeit in ihnęn viel zu gering ist ais auch bereits 
durch ihre iiuBere Form Wirbelbildungcn begunstigt 
werden, die eine genaue Scheidung ausschlieBen. Beides 
hat man aber bei einer Ausbildung des Scheidebehalters 
ais Rinne einwandfrei in der Hand, da hier bei gegebener 
Leistung die Ver\veilzeit vcrh;iltnisgleich der Rinnenlange 
ist und Rinnen oder Rohrc eine wirbelfreie Strómung 
ermóglichen.

Die erstc Erkenntnis fiir die Anwendung des Schwer- 
flussigkeitsverfahrcns auf die Feinkohlc ist also die Be- 
handlung des Fcinkorns'  in einer tunlichst wirbelfrcien 
waagerechten Strómilng, dic in der Strómungstechnik 
ais laminare Stromimg bezeichnet w ird1.

Die Notwendigkeit der langen Verweilzeit im Scheide
behalter und die dadurch sich ergebenden langen 
Scheidungswege stellcn an dic Beschaffenheit der Schwer- 
flussigkeit besondere Anforderungen.

Die Verwendung einer bestiindigen organischen oder 
anorganischen Schwerelósung schied yorlaufig auf Grund 
der bis dahin gesammelten Erfahrungen aus, ist aber fiir 
das Latninarstromverfahren durchaus gegeben, wenn eine 
technisch und wirtschaftlich geeignete Flussigkeit gefunden 
wird.

Bei einer »unbestandigen« Schwerfliissigkeit, wie sie 
auch das vorliegende Verfahren benutzt und die durch 
Aufschlammung feingemahlener Mineialien hergestellt 
wird, erfolgt in dieser ein alltniihliches Absitzen des Be- 
schwerungsstoffes. Hierbei bildet sich aii der Oberflache 
der Schwerfliissigkeit eine mehr oder weniger groBe

1 T i e t j e n s :  Hydro- und Aeromechanik, B d .2, S.15.

Klarwasserschicht, wahrend sich nach unten hin durch die 
immer starker werdende Packung des Beschwerungsstoffes 
ein allmahiiches Steigen der Wichte einstellt, so daB man 
bei Unterteilung des Fliissigkeitsquerschnittcs von oben 
nach unten Schichten steigenden spezifischen Gewichtes 
feststellen wird. Je langer dieser Entmischungsvorgang 
dauert, desto gróBer wird dic Klarwasserschicht und auf 
einen um so kleineren Raum driingt sich der Beschwerungs- 
stoff zusammen, wobci die Schichten stcigendcr Wichte 
immer kleiner werden und der Vorteil der Schichten- 
bildung verlorengeht. Diese Entmischungserscheinung ist 
bereits seit langcm bekannt und Gegenstand von Vor- 
schlagen in dem Patentschrifttum ’ gewesen. Besonders 
C h a jic e 2 hat sie in seinen Patentschriften verschiedentlich 
ausgenutzt. In der Grobkornaufbereitung kann sie zu 
Schwierigkeiten fiihrcn und besondere MaBnahmen3 zur 
Erhóhung der Bestiindigkeit der Schwerfliissigkeit er- 
fordern, die aber wiederum Nachteile infolge Erhóhung 
der Viskositat, dadurch Erschwcrung des Scheidevorganges 
und bei der .Riickgewinnung des oft kostspieligcn 
Beschwerungsstoffcs mit sich bringen. Bei der Behandlung 
von Feinkorn und den damit notwendig werdenden langen 
Scheidungswegen muB man den EntmischungsYorgang 
einwandfrei in der Hand haben und becinflussen kónnen. 
Dies kann gcschehen durch entsprechendc Auswahl der 
Zusammensetzung der Schwerfliissigkeit und der Kórnung 
des Beschwerungsstoffes. Dem zufolge. Yerwcndet das 
Laminarstromvcrfahren einen unklassierten, so fein wie 
móglich gem ahlencn1 Beschwerungsstoff, wodurch man 
eine Schwerfliissigkeit von solcher Bestiindigkeit erhiilt, 
daB am Ende des immerhin recht langen Schcidungswcgcs 
die Entmischung kein das Verfahren stórendes AusmaB 
erreicht und die Vorteile der durch die Entmischungs- 
erschcinung bedingten Schichtcnbildung innerhalb der 
Schwerfliissigkeit selbst erhalten bleiben. Dabei vermeidet 
man noch den Nachteil, zur Verhinderung von Verlusten 
bei der Riickgewinnung mit bestisnmtcn Kornklassen beim 
Beschwerungsstoff arbeiten zu mussen. Dic Zahlentafel 1 
mit Angabe der Schwerflussigkeitswichte aus ver- 
schicdenen Hóhenlagen am Ende des Scheidebehalters 
einer Versuchsanlage móge dies Ycranschaulichcn.

Z a h l e n t a f e l  1. Schichtenbildung von Schwerfliisligkeitcn 
aus totgemahlencm Magnetit bei steigender Wichte 

unter gleichen Bedingungcn.
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i +0,020 

1,329 +0,012

1,356 -0 ,0 1 8 I,42S -0 ,0 2 3

2 1,306
-f 0,020 
+  0,007 1,323

+  0,024 
+  0,012 1,374

+  0,018 
+  0,000 1,440

+  0,012 
— 0,011

3 1,309
+0,003 
+  0,010 1,331

+  0,00S 
+  0,020

+  0,003 
1,332 +  0,015 1,377

+  0,003 
+  0,003 1,450

+  0,010 
-0 ,001

4 1,337
+  0,028 
+  0,038 1,337

+  0.006 
+  0,026

+  0,007 
1,339 +0,022 1,38S

+0,011 
+  0,014 1,453

+  0,003 
+  0,002

5 1,442
+  0,005 
+  0,143 1,394

+  0,057 
+  0,083

j +0,050 
1,389 +  0,072 1,443

+  0,055 
+  0,069 1,483

+  0,030 
+  0,032

6 1,480
+  0,038 
+  0,181 1,411

+  0,017 
+  0,100

i +0,013 
1,402 I- 0,085 1,450

+  0,007 
+  0.076 1,505

+  0,022 
+  0,054

Triibe-
dichte 1,299 1,311 1,317 1,374 1,451

Diese Ergebnisse wurden nach einer Verweilzeit von 
etwa li/a min mit einem feinstgemahlenen Magnetit 
erreicht und yermitteln ein Bild von der Schichtenbildung 
und von dem EinfluB der Klarwasserschicht auf die Wichte 
der Hóhcnlage 1. Wie es fiir das Verfahrcn gefordert 
werden muB, nehmen die Wichten der Hóhenlagen yon 
oben nach unten nur yerhaltnismafiig wenig zu, so daB man 
von einer ziemlich bestiindigen Schwerfliissigkeit sprechen 
kann. Dies hat zur Folgę, daB man mit Triibedichten yon

1 USA. Patent Nr. 1596392, 1290515, 1290516.
• 2 USA. Patent N r. 1392-100, 198S371, 1966609.

1 K. O r O p p e l :  Gliickauf 70 (1934) S.429.
ł Diese Art der Feinmahlung w ird in der Praxis hdufig mit dem 

wissenschaftlicb nicht einwandfreien Ausdruck »Totmah!ung« bezeichnet.
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etwa 1,30, wie man sie bei dem vorIiegcnden Verfahren 
benutzen muB, keine reinen Berge erwaschcn kann. Wenn 
man dies erreichen will, muB man also ais untersten 
Strom eine Schwerflussigkeit von hóherer Wichte, z. B. 
von 1,90, einfiihren.

Auch die Auswirkung der Klarwasserschicht auf die 
Wichte der Hóhenlage 1 lialt sich in geringen Grenzen 
und nimmt naturgemąB mit steigender mittlcrer Triibe- 
dichte zu. Im Falle V hat auch die Hóhenlage 2 noch 
nicht die mittlere Trubedichte wieder erreicht. Im iibrigen 
zeigen dic Zahlen der jeweils 2. Spalte den Wichte- 
unterschied der einzelnen Hóhenlagen gegenuber der mitt- 
leren Trubedichte und die herausgeriickten Zahlen den 
Wichtennterschied einer Hóhenlage gegenuber der dar- 
uberliegenden Hóhenlage an.

Will man also Feinkorn mit einer unbestandigen 
Schwerflussigkeit aufbereiten, muB man — und dies ist eine 
neue Fórderung — einen feinstgemahlencn Beschwerungs- 
stolf verwenden.

Weiterhin soli bei der vorliegenden Zielsctzung des 
Verfahrens eine móglichst aschcnarme Feinkohle, eine 
Edelkohle, erzeugt oder, mit anderen Worten, eine Vier- 
produktentrennung der Feinkohle in Edelkohle, Koks
kohle, Mittelgut und Berge herbeigefuhrt werden. Damit 
wird eine Trennung der Kohle im steilen Ast der Ver- 
waehsungskurve erforderlich. Dies bedeutet aber, daB, ab- 
gesehen von den bereits vorher niilier gckennzeichneten 
Schwierigkeiten, schon an sich geringfiigige Schwankungen 
der Dichte der Schwerflussigkeit eine erhebliche Ver- 
anderung des Aschengehaltes der Edelkohle nach sich 
ziehen.

Bei einem Verfąliren wie dem beschriebenen, bei 
welchem stiindig neue Trubemengcn in den Scheidebehaltcr 
gelangen, ist darum die laufende Einhalfung der Wichte 
unerlaBliche Voraussetzung. Infolge des wahrend des 
gesamten Arbeitsganges eintretenden und unvermeidbaren 
Verlustes von Schwebemitteln und der mengenmaBig 
schwankenden Zu- und Abgabe von Fliissigkeit ist die 
Wichte der umlaufenden Schwerflussigkeit einer dauernden 
Anderung unterworfen. Sie wird einmal beeinfluBt durch 
den Verlust an Schwebemittel infolge Anhaftens an den 
Aufbereitungserzeugnissen und durch den Verlust bzw. 
Gewiiin von Wasser, wenn der W assergehalt der aus- 
getragenen Aufbereitungserzeugnisse groBer oder kleiner 
ist ais der der Aufgabe; ferner durch die Aufnahme von 
Unterkorn und Abrieb durch die Triibe, dereń AbstoBung 
wieder mit einem Verlust an Schwebemitteln verbunden ist. 
Die ais Ersatz fiir die Verluste erforderliche Zugabe von 
festem Schwebemittel verlangt aber wieder eine ent- 
sprechende W asserzugabe, so daB ein standiges Gleich- 
gewicht der zu- und abgegebenen Beschwerungsstoffe und 
Wassermengen hergestellt werden muB, damit die fiir die 
Durchfiihrung des Scheideverfahrens festgelegte Dichte 
aufrechtcrhalten bleibt. Diese Regelung ist namentlich bei 
der Verarbeitung von vorabgeschlanimtcn Feinkohlen, wie 
sie bei der noch zu beschreibenden Versuchswiische 
benutzt worden sind, von groBer Bedeutung, da in einem 
solchen Falle der Schwerflussigkeit erhebliche W asser
mengen zugefiihrt werden. Dic laufende Oberwachung und 
Einstellung der Trubedichte durch eine besondere Be- 
dienung ist nun sehr zeitraubend, teuer und unzuverlassig, 
anderseits fur die einwandfreie Durchfuhrung der Vier- 
produktentrennung aber ebenso wichtig. Es erhebt sich 
also eine neue Fórderung, hamlich dic, die Dichte der 
Schwerflussigkeit zuyęrlassig und auf 0,01 genau ein- 
zuhalten. Da eine solche Fórderung nur durch eine sclbst- 
tatig wirkende Dichtereglung gewahrleistet ist, galt es, 
eine solche Vorrichtung in zweckmafiiger Form zu ent- 
wickeln.

ZusammengefaBt sind also fiir die Schwerfliissigkeits- 
scheidung von Feinkorn folgende Forderungen zu er- 
fiillen:

1. móglichst wirbelfreie waagerechte Strómung,
2. Scheidebehaltcr in Rinncnform,
3. feinstgemahlener Beschwcrungsstoff und
4. selbsttatige Dichtereglung.

Trennung der Schwerflussigkeit von den Aufbereitungs
erzeugnissen.

Nach der im Scheidebehaltcr erfolgten Scheidung der 
einzelnen Kohlenbestandteile gilt es nun, die schwimmen- 
den, schwebenden und abgcsunkenen Schichten getrennt 
voneinander aus dem Aufbereitungsraum herauszuleiten 
und die gleichzeitig mitgefuhrte Schwerflussigkeit ab- 
zustoBen. Beim Grobkorn geschieht dies bekanntlich ohne 
gróBere Schwierigkeiten in der Weise, daB die schwim- 
mende Kohle durch ein Kratzbaud an der Oberflache des 
Bades herausgehoben wird, wonach sie iiber ein Sieb 
gleitet, das die Schwerflussigkeit unmittelbar in den 
Scheidebehalter zuriickflieBen liiBt. In ahnlicher Form, 
aber durch ein Entwasserungsbecherwerk, werden die 
schwebenden Schichten aus dem Scheidebehaltcr gefórdert 
und von der Schwerflussigkeit getrennt. SchlieBlich werden 
noch die in dem nach unten sich verjiingenden Schcide- 
behalter abgcsunkenen Berge unmittelbar durch ein Ent
wasserungsbecherwerk herausgcbaggert.

Nach dem bereits beim ersten Arbeitsvorgang Ge- 
sagten leuchtet es ohne weiteres ein, daB sich eine solche 
Art der Austragung der Aufbereitungserzeugnisse keines- 
falls auf die Aufbereitung von Feinkorn ubertragen laBt, 
ohne die Strómungsverhaltnisse im Scheidebehalter ent- 
scheidend zu beeinflussen und damit den Aufbereitungs
erfolg iiberhaupt in Frage zu steilen, weil dabei gerade an 
den Steilen Wirbel hervorgeruIen werden, wo sich die 
Scheidung bereits durchgesetzt hat. Selbst wenn man 
keinen so grofien W ert auf eine genaue Scheidung legen 
wiirde, kónnen Entwasserungsvorrichtungen, wie sie beim 
Grobkorn benutzt werden, fiir das Feinkorn nicht in 
Betracht kommen, da sich z. B. feststehende Siebe leicht 
verstopfen und keine Leistung haben.

Hieraus ergibt sich dic weitere Erkenntnis, daB die 
aufbereitete geschichtete Feinkohle ohne Stórung der 
Schichtung aus dem Scheidebehaltcr herausgefiihrt und 
auBerhalb des wirksamen Aufbereitungsraumes auf 
leistungsfahigen, mechanisch angetriebenen Siebcinheiten 
von der Schwerflussigkeit getrennt werden raufl.

Reinigung der Aufbereitungserzeugnisse von der an- 
haftenden Schwerflussigkeit und W iedergewinnung des 

Beschwcrungsstoff es.
Bei dem zweiten Arbeitsvorgang w ird die Scliwcr- 

fliissigkeit nicht vollstandig von den Aufbereitungs
erzeugnissen entfernt. Eine gewisse Menge Schwer
flussigkeit bleibt an der Oberflache des Gutes haften, und 
zwar um so mehr, je groBer die Oberflache des Gutes ist.

Bei allen Schwerflussigkeitsvcrfahren ist nun die 
Fórderung zu erfiillen, daB die Giite der Aufbereitungs
erzeugnisse weder hinsichtlich des Aussehens noch des 
Aschengehaltes durch die anhaftende Schwerflussigkeit 
leiden darf. Weiterhin erbebt sich bei der Beurteilung der 
W irtschaftlichkeit dieser Verfahren die Frage, auf welche 
Weise sich diese an den Aufbereitungserzeugnissen an
haftende Schwerflussigkeit und damit die darin enthaltenen, 
meist recht teueren Beschwerungsstoffe zuriickgewinnen 
lassen. Hierzu sind grundsatzlich zwei Arbeitsvorgange 
notwendig, niitnlich eine starkę Siebabbrausung der Auf
bereitungserzeugnisse, wobei zwangslaufig auch Unterkorn 
und Abrieb aus Kohle und Bergen in die Abbrausetriibe 
gerat, und ein Trennverfahren, durch welches der Bc- 
schwcrungsstoff und ein Teil des Wassers zuruckgewonnen 
sowie Unterkorn und Abrieb mit einem weiteren Teil des 
W assers abgcstoBen werden miissen.

Ais Trennverfahren benutzt z.B. das Trom p-V erfahren! 
die Klareindickung, wobei auf Grund der groBen Unter- 
schiede im spezifischen Gewicht zwisehen Beschwerungs-

1 O. S c h l f e r ,  Oluckauf 74 (1938) S.5S1.
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stoff und Abrieb und infolge der verhaltnismafiigen Grob- 
kórnigkeit des Beschwerungsstoffes neben ' einer an- 
gereicherten, wiederverwendungsfahigen Schwerflussigkeit 
ein Oberlauf anfallt, der die Unterkorn- und Abriebs- 
schlainme abfiihrt und zu einem Teil ais Brausewasser 
\veiterverwendet werden kann. Fiir das Ergebnis dieses 
Arbeitsvorganges spielt allerdings die Beschaffenheit des 
Aufgabegutes und des Beschwerungsstoffes eine grofie 
Rolle. Die angereicherte Schwerfliissigkcit kann nur dann 
frei von Unterkorn und Abrieb sowohl von der Kohlen- 
als auch der Bergeseite her gehalten werden, was fiir den 
vierten Arbeitsvorgang von groBer Wichtigkeit ist, wenn 
der Beschwerungsstoff verhaltnismaBig grobkórnig und die 
aufzubereitende Kohle entsprech.end abriebfcst ist. Darum 
ist man gegebenenfalls gezwungen, mit einer weitgehenden 
Entfernung des Unterkorns aus dem aufzubereitenden Gute 
durch Vorentstaubung und Vorentschlammung zu arbeiten, 
damit die durch Eindickung angereicherte Schwerflussigkeit 
nicht schon von vornherein mit erheblichen Kohlen- und 
Bergeschlammen belastet ist. Aufierdem werden sich 
grófiere, fiir das Verfahren untragbare Verluste an Be- 
schwerungsstoff in den Unterkorn- und Abriebsschliimmen 
nur dann vermeiden lassen, wenn sich wahrend des ge- 
samten Aufbcreitungsganges von dem Beschwerungsstoff 
nicht ubermiiBig viel Abrieb bildet und móglichst wenig 
Feinstkorn davon vorhanden ist. Diese sich gegebenenfalls 
schon bei der Grobkornbehandlung einstellenden Schwierig- 
keiten steigern sich bei der Behandlung von Feinkorn in 
erheblichem Mafie, und zwar um so mehr, je feiner dic 
aufzubereitenden Kornklassen sind. Dafiir sind die nach- 
stehenden Griinde mafigebend.

Zunachst mufi von vornherein mit feinen Kórnungen 
und wenig abriebfesten, unter Umstanden sogar aus- 
gesprochen weichen Kohlen gearbeitet werden. Aufierdem 
wird, wie bereits ausgefiihrt, ais Beschwerungsstoff ein 
feinstgemahlenes Minerał verwendet. Diese beiden Tat- 
sachen wurden bewirken, daB bei Durchfiihrung einer Klar- 
eindickung einmal in den abzustofienden Kohlen- und 
Bergeschlammen so grofie Verluste an Beschwerungsstoff 
eintraten, daB die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens in 
Frage gestellt ware und aufierdem mit der eingedickten 
Schwerflussigkeit so grofie Mengen an Kohlen- und Berge
schlammen zusammenfielen, dafi infolge der dadurch 
hervorgerufenen Erhóhung der Viskositiit der Schwer
flussigkeit und der dadurch wiederum bedingten Er- 
schwerung des Scheidevorganges die Durchfiihrbarkeit des 
Verfahrens iiberhaupt fraglich wurde. Dazu kommt er- 
schwerend folgender Umstand. Wahrend man das Grobkorn 
bei der Abbrausung weitgehend schonen kann, erfordern 
die grófiere 'Oberflache des Feinkorns und dic damit 
zusammenhangende starkere und mengenmafiigerheblichere 
Bindung von Beschwerungsstoff ein haufiges Um wal zen 
der Aufbereitungserzeugnisse im W asserstrahl und damit 
eine starkę mechanische Beanspruchung. Es wird sich also 
beim Feinkorn eine erhebliche Menge zusatzlichen U nter
korns und Abriebs aus der Kohle und den Bergen bilden.

Die gcschilderten Schwierigkeiten haben es mit sich 
gebracht, dafi sich die Schwcrfliissigkeitsaufbereitungs- 
verfahren bisher nur auf gróbere und abriebfeste Kohlen- 
sorten beschranken, und es geht hieraus hervor, dafi man 
erst die Frage der Abriebsbeseitigung und damit zusammen- 
hangend der wirtschaftlichen und móglichst restlosen Riick- 
gewinnung der Beschwerungsstoffe gelóst haben muli, 
wenn man Feinkorn bis herunter zu 0,75 mm KorngróBe 
und weniger harte Kohlensorten nach dem Schwer- 
fliissigkeitsverfahren aufbereiten will. Diese Frage ist nun 
bei dem L am inarstrom Y erfahren  in ebenso e in fa ch er  wie 
w irk u n gsY oller  und wirtschaftlicher Weise dadurch gelóst 
worden, daB ais Beschwerungsstoff ein magnetisch be- 
einfluBbares Minerał, z. B. Magnetit, verwendet wird, 
welches es unter spater noch naher zu erlauternden Be- 
dingungen gestattet, Kohlen und Bergcabriebsschlammc 
getrennt voneinander aus der Schwerflussigkeit ab- 
zustoBen.

Die bereits erwahnte Bindung grófierer Mengen von 
Beschwerungsstoffen durch die grófiere Oberflache des 
Feinkorns verlangt im Gegensatz zum Grobkorn fiir die 
Beseitigung dieser Feststoffe noch sehr erhebliche Wasser- 
mengen, die das Verfahren unzulassig stark belasten 
wurden, zumal umfangreiche Klaranlagen notwendig waren. 
Es mussen also Vorkehrungen getroffen werden, die es 
gestatten, das einmal benutzte Brausewasser durch einfache 
Mittel immer wieder zu Yerwenden. Dies geschieht durch 
unmittelbare Klarung innerhalb der Siebeinrichtung und 
Fiihrung im Gegenstrom, woriiber noch berichtet wird.

Die Forderungen des dritten Arbeitsvorganges werden 
Yon dem Laminarstromverfahren mithin erfiillt: 1. durch 
einen magnetisch beeinflufibaren Beschwerungsstoff;
2. durch weitgehende Trennung von Beschwerungsstoff 
einerscits sowie Unterkorn und Abrieb aus Kohle und 
Bergen anderseits, 3. durch Ausnutzung des Brausewassers 
im Gegenstrom.

Reinigung der Schwerflussigkeit von Unterkorn und Abrieb.
Bereits bei der Grobkornaufbereitung hat sich gezeigt, 

welche Bedeutung der Viskosit;it der Schwerflussigkeit zu- 
kommt. Sie wird aufier von der Art des Beschwerungs
stoffes wesentlich von der in die Schwerflussigkeit 
gelangenden Kohlen- und Bergeabriebsmenge beeinfluBt. 
Dieser Abrieb kann unmittelbar mit dem Aufgabegut im 
Laufe des ersten Arbeitsvorganges in den Scheidebehalter 
gelangen oder sich wahrend der Aufbereitung, also im 
zweiten Arbeitsgang, durch die Austragsvorrichtungen 
bilden. Weitere Abriebsmengen werden durch die im 
dritten Arbeitsgang zurtickgewonnenen Beschwerungsstoffe 
in die Schwerflussigkeit eingetragen, wenn dieser Vorgang 
unvollkommen arbeitet. Die auf diesen 3 Wcgen gebildeten 
Schlamme werden um so ergiebiger sein, je feiner und 
weicher das aufzubereitende Gut ist. Scheidet man die 
Schlamme nicht laufend aus, so reichern sie sich immer 
weiter an und erhóhen im gleichen Ausmafl die Zah- 
fliissigkeit der Triibc, wodurch der ganze Scheidungs- 
vorgang gestórt wird. Wenn sich schon beim Grobkorn 
eine Stórung des Scheidevorganges einstellen kann, wird 
sich beim Feinkorn aus den bereits im dritten Arbeits- 
vorgang geschilderten Griinden die Viskositat der Schwer
flussigkeit so stark erhóhen, dafi hier eine Scheidung iiber- 
haupt nicht eintritt. An irgendeiner Stelle des Aufbereitungs- 
ganges mussen also soviel Schlamme abgestofien werden, 
wie ungiinstigstenfalls in die Schwerflussigkeit hinein- 
geraten kónnen. Die Schlammausscheidung erfolgt bereits 
in gewissem Umfange wahrend des dritten Arbeits- 
vorganges, da an den Aufbereitungserzeugnissen mit den 
Beschwerungsstoffen auch Unterkorn und Abrieb haften- 
bleiben. Wenn es nun nicht gelingt, an dieser Stelle ge- 
niigende Schlammengen abzustoficn, was schon bei der 
Verarbeitung von weniger abriebfesten Grobkohlen und 
ganz sicher bei der Behandlung von Feinkohle nicht mehr 
der Fali ist, dann ist ein vierter Arbeitsvorgang erforder
lich, der die Aufgabe hat, die Schwerflussigkeit oder 
einen Teil davon einer Nachbehandlung zu unterziehen. 
Dabei werden Wasser, Beschwerungsstoffe und Abriebs- 
schlamme wieder voneinander geschieden mit dem Ziele, 
die letztgenannten und einen Teil des W assers abzustoBen 
sowie Wasser und Beschwerungsstoff zu neucr Schwer
flussigkeit zu vereinigen. Diese Zerlegung der Schwer
flussigkeit erfolgt in Ubereinstimmung mit dem dritten 
Arbeitsvorgang beim Sophia-Jacoba-Verfahren durch ge- 
meinsame Flotation der im dritten Arbeitsvorgang an- 
fallenden Brausetriibe mit einem Teilstrom der Umlauf- 
triibe. Das Verfahren ist aber in seinem Erfolge unvoll- 
kommen, weil die Flotation wohl die Kohlenschlamme, 
aber nicht die Lettenschlamme beseitigt, so dafi sich 
Schwierigkeiten bei der Behandiung lettenreicher Kohle 
einstellen kónnen. Bei dem Tromp-Verfahren ist da
gegen bislang ein vierter Arbeitsvorgang nicht zur 
Anwendung gekommen, so daB es bei den bisherigen 
Arbeitsweisen in bestimmten Fallen nicht móglich ist, die
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Viskositat der Schwerflussigkeit in fiir die Scheidung trag- 
baren Grenzen zu halten. In solchen Fallen bleibt meist 
nichts anderes iibrig, ais einen Teilstrom der gesamten 
Schwerflussigkeit aus dem Umlauf herauszunehmen und 
durch frische Schwerflussigkeit zu ersetzen. Die Verluste 
an Beschwerungsstoff sind dann allerdings betrachtlich. 
Untragbar kónnen sie fiir jedes der bekannten Verfahren 
werden, wollte man so Feinkorn mit seinen in dieser Hin- 
siclit iibersteigerten Schwierigkeiten aufbereiten. Darum 
diirften die bisherigen Verfahren bei einer Obertragung auf 
das Feinkorn bereits an der W irtschaftlichkeitsforderung 
scheitern. Das Laminarstromverfahren muBte also die Frage 
der wirtschaftlichen Schwerfliissigkeitsreinigung in móg- 
lichst vollkommener Weise lósen, wobei es darauf ankam, 
einen W eg zu finden, der den Forderungen des dritten und 
vierten Arbeitsganges gleichzeitig geniigte. Dies ist, wie 
bereits beim dritten Arbeitsvorgang erórtert, in bester 
Weise durch die Wahl eines magnetisch beeinfluBbaren 
Minerals ais Beschwerungsstoff und dessen weitgehende 
Rtickgewinnung durch das Magnetscheideverfahren ge
lungen, da man dadurch in die Lage versetzt ist, standig 
einen Teilstrom der Schwerflussigkeit iiber einen Magnet- 
scheider zu leiten und zu zerlegen. Erst durch die An
wendung der Magnetscheidung kann man die Verluste an 
Schwebemitteln auf das geringstmógliche MaB beschninken 
und damit das Verfahren wirtschaftlich gestalten.

Mit der Magnetscheidung ist auch die weitere, fiir ein 
auf die Aufbereitung von Feinkorn abgeśtelltes Schwer- 
fliissigkeitsverfahren entscheidende Aufgabe gelóst, die 
Anreicherung von Unterkorn und Abrieb in der Triibe zu 
vermeiden, da man nunmehr in der Lage ist, standig einen 
Teilstrom der Schwerflussigkeit iiber Magnetscheider zu 
leiten. Hieraus ergeben sich die wichtigen Vorteile, daB 
man ohne Schwierigkeiten auch zu Abrieb neigendes Out 
und vor allem Kohle bis herab zu einer KorngróBe von 
0,75 mm aufzubereiten vermag.

Den Forderungen des vierten Arbeitsvorganges bei der 
Feinkohlenbehandlung wird demgemaB durch stiindige 
Zerlegung eines Schwerfliissigkeitsteilstromes nach dem 
Magnetscheideverfahren in Beschwerungsstoff sowie U nter
korn und Abrieb, getrennt nach Kohle und Bergen, geniigt. 
Die Voraussetzungen hierfiir sind die gleichen wie die 
beim dritten Arbeitsvorgatig unter 1 und 2 genannten 
Forderungen.

V o r b e d i n g u n g e n  fiir d i e  S i c h e r s t e l l u n g  
d e r  I a m i n a r e n  St r ó r nung .

Bevor auf eine Beschreibung der Einrichtungen zur 
Erfullung der genannten Forderungen eingegangen wird, 
seien zunachst die Voraussetzungen fiir eine Laminar- 
strómung geklart, da diese die Gestaltung des Scheide- 
behalters bestimmt. Ais laminare Stróm ung1 bezeichnet 
man den in Rohren und Kanalen vorkommenden 
Strómungsvorgang, bei welchem sich die Fliissigkeits- 
teilchen in zueinander und zur Wandung gleichlaufenden 
Bahnen bewegen. Im Gegensatz hierzu findet bei der 
turbulenten Strómung eine Durchwirbelung quer zu 
den Wandungen der Rohre bzw. der Kanale und zur 
Strómungsrichtung statt. Die weitaus meisten technischen 
Strómungen spielen sich im Bereich der turbulenten 
Strómungsart ab, und es frillt nicht schwer, auch bei 
allen bisherigen Schwerfliissigkeitsaufbereitungsverfahren 
Wirbelbildungen und turbulente Strómungen nachzuweisen.

Das angegebene Merkmal der Iaminaren Strómung, 
namlich die Bewegung der Fliissigkeitsteilchen in gleich
laufenden waagerechten Bahnen, geniigt bei der betrieb- 
lichen Durchfiihrung des Verfahrens fiir eine saubere 
Scheidung noch nicht. Bekanntlich bleiben in Rohren 
und Kanalen die Fliissigkeitsteilchen an und in der Nahe 
der Wandungen sowie an der Oberflache infolge der 
Reibung in ihrer Geschwindigkeit gegeniiber den in der 
Mitte der Rohre und Kanale befindlichen Teilchen zuriick. 
Sofern man ganz glatte Wandungen hat und mit sehr

1 T i e t j e n s  a .a .O .

geringen Geschwindigkeiten arbeitet, laBt sich die laminare 
Strómung mit dem Merkmal der gleichbleibenden Ge
schwindigkeit annahernd und mit ziemlicher Sicherheit 
halten. Sobald man aber aufzubereitendes Gut in die 
Fliissigkeit gibt und mit Riicksicht auf die Durchsatz- 
leistung mit gróBerer Geschwindigkeit arbeitet, werden 
sich Stórungen im Strómungsverlauf und damit in der 
Schichtenbildung der Kohle einstellen, die dadurch hervor- 
gerufen werden, daB absinkende und aufsteigende Guts- 
bestandteile, die sich im Bereich der abnehmenden Ge
schwindigkeit, also besonders in der Nahe der Wandungen 
befinden, W irbelbildung hervorrufen. Diese w ird besonders 
stark an den Stellen sein, wo sich schwimmendes und 
sinkendes Gut in grofier Menge befindet. Daher inuB die 
durch die Reibung bedingte Geschwindigkeitsverzógerung 
an den Wandungen, am Boden und weiter an der Ober
flache des Schcidebehiilters durch technische Hilfsmittel 
ausgeglichen und etwa entstehende Wirbelbildung auf 
einen móglichst kleinen Raum beschninkt werden.

Aus dieser Begriffsbestimmung der Iaminaren 
Strómung ergeben sich in Hinblick auf die Zielsetzung 
des Verfahrens bereits eindeutige Merkmale fiir die zweck- 
maBigste Form des Scheidebehalters. Der Scheidebehalter 
muB ais langgestreckte, schmale und verhaltnism;iBig 
wenig tiefe Rinne mit gleichbleibendem Querschnitt aus- 
gebildet sein und darf innerhalb des wirksamen Auf- 
bereitungsraumes keine zur Wirbelbildung Veranlassung 
gebenden Einbauten aufweisen.

Wenn es schon schwierig ist, in einer Rinne die Vor- 
aussetzungen fiir eine wirbellose Strómung zu schaffen, 
so ist dies vóllig ausgeschlossen in trichterfórmigen 
Behaltern, wie sie bei den meisten Schwerfliissigkeits- 
aufbereitungsverfahren Anwendung finden, in welchen 
auBerdem infolge ungeregelter Ein- und Ausstrómungen 
hinsichtlich der Geschwindigkeiten die Strómungs- 
verhaltnisse in keinerlei Weise beriicksichtigt werden. Bei 
den bisherigen Verfahren bedient man sich namlich zum 
Eintragen der Aufgabekohle in die Schwerflussigkeit 
mechanisch bewegter Mittel, wie Walzen, Kratzbander 
o. dgl., die eine starkę Durchwirbelung der Schwer
flussigkeit in dem Scheidebehalter verursachen. Fiir die 
Erreichung einer wirbellosen Strómung ist jedoch ein 
geregelter Ein- und Auslauf von gróBter Wichtigkeit.

Um von vornherein und móglichst schnell im Scheide
behalter die Bedingungen fiir eine wirbellose Strómung 
zu schaffen, mufi man dafiir Sorge tragen, daB die auf- 
zugebende Schwerflussigkeit und das Aufgabegut móg- 
lichst wirbellos in den Scheidebehalter einstrómen. Zu 
diesem Zwecke mussen Schwerflussigkeit und Aufgabegut 
zunachst in der vorhandenen Strómungsrichtung auf- 
gegeben werden. Damit aber beide auch die gleiche 
Geschwindigkeit haben wic der vorhandene Schwer- 
fliissigkeitsstrom, wodurch erst die Voraussetzung fiir eine 
gleichmafiige Strómung erfiillt ist, mufi aufierdem die 
Schwerflussigkeit in ganz bestimmten Mengen zugefiihrt 
werden und das Aufgabegut die gleiche Geschwindigkeit 
besitzen. Dies wird dadurch erreicht, daB das Aufgabegut 
mit einer entsprechend bemessenen Schwerfliissigkeits- 
menge gemischt eingefiihrt wird.

Die in der genannten Weise eingeleitete und durch 
die ganze Rinne aufrechterhaltene gleichmafiige und 
gleichlaufende waagerechte Strómung bewirkt in dem 
Fliissigkeitsstrom eine weitgehende Zerlegung des Auf- 
gabegutes in Schichten, die von den oberen nach den 
unteren Lagen des Flussigkeitsstromes hin allmahlich 
steigende spezifische Gewichte aufweisen, d. h. es bewegt 
sich durch die gesamte Rinnenliinge in immer scharfer 
werdender Trennung ein Schichtenpaket von zunehmenden 
spezifischen Gewichten und damit steigenden Aschen- 
gehalten mit iiberall gleicher Geschwindigkeit dem Austrag 
der Rinne zu. Es gilt nun, dieses Schichtenpaket, ohne die 
erfolgte Trennung zu stóren, mit anderen Worten, ohne 
Erzeugung von Aufwirbelung, aus der Rinne abzufiihren. 
Dies wird dadurch erreicht, dafi man den waagerechten
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Fliissigkeitsstrom an seinem Auslaufende in waagerechte 
Teilstróme zerlegt und diese gesondert ausstrómen laBt. 
Dabei muB die Gleichmafiigkeit der waagerechten 
Strómung so lange gewahrt bleiben und in ihr jede Wirbel- 
bildung so lange vermieden werden, bis die Trennung der 
Teilstróme voneinander erfolgt ist. Dię Aufteiiung des 
Schichtenpaketes kann in beliebig viele, dem Auf- 
bereitungs- und Verwendungszwecke ' der Kohle an- 
gepaBte Teilstróme vorgenommen werden.

Die Bildung eines solchen Schichtenpaketes mit von 
oben nach unten zunehmenden spezifischen Gewichten 
wird besonders wirksam unterstutzt, wenn, wie es hier 
geschieht, eine unbestandige Schwerfliissigkeit Verwen- 
dung findet. Wie bereits anfangs geschildert und an 
Hand der Zahlentafel 1 veranschaulicht, bildet eine 
solche Schwerfliissigkeit im Betriebe schon selbst ein 
Schichtenpaket mit von oben nach unten zunehmenden 
spezifischen Gewichten, dereń W ert man bei dem Laminar- 
stromverfahren durch entsprechende Bemessung der 
Rinnenlange oder der Strómungsgeschwindigkeit in der 
Hand hat. Die einzelnen Kórner des Aufgabegutes ordnen 
sich dann innerlialb dieses gebildeten Schwerfliissigkeits- 
schichtenpaketes ein.

Bauliche Ausgestaltung des Laminarstromverfahrens.
D ie Rinne.

Die technische Verwirklichung der vorstehenden 
Gedankengange veranschaulicht Abb. 1. Danach besteht 
der Scheidebehalter aus der Rinne 1 von rechteckigem 
Querschnitt, dereń Lange von der Korngrófie des auf- 
zubereitenden Gutes und der Genauigkeit der zu erzielen- 
den Scheidung abhangt. Je feiner das Korn und je enger 
der Streuungsbereich sein soli, desto langer muB auch die 
Rinne sein. Die Tiefe der Rinne wird in der Hauptsache 
von der Anzahl der Teilstróme, die man gewinnen will, und 
zum Teil von der KorngróBe bestinunt. Theoretisch kann 
man bei Feinkorn mit einer Rinnentiefe von 40 cm aus- 
kommen, jedoch ist zu beriicksichtigen, daB bei sehr langcn 
Rinnen infolge des Sedimentationsvorganges der Klar- 
wasserspiegel immer gróBer wird und dadurch gegebenen- 
falls eine Aufstockung der Rinne notwendig wird. Die 
Breite der Rinne ist maBgebend fiir die Durchsatzleistung 
und wird beschriinkt durch die Móglichkeit der Auf- 
rechterhaltung der wirbellosen Strómung.

Maonetit-Trube-Eimuf KokskoMeM

Abb. 1. Technische Gestaltung der Scheiderinne.

An der Eintragseite der Rinne befindet sich das aus 
vier oder mehr um einen gemeinsamen Mittelpunkt 
gekriimmten Leitflachen gebildete Einlaufleitwerk 2. 
Dieses fuhrt die Schwerfliissigkeit v o i gleichbleibender 
Wichte und das Sehwerflussigkeit-Kohlengemisch in 
geregelter Menge so in die Rinne ein, daB beide beim 
Verlassen des Leitwerkes die gleiche Richtung und die 
gleiche Gcschwindigkeit haben wie der vorhandene 
Schwerfliissigkeitsstrom.

' An der Fliissigkeitsoberflache und am Boden der Rinne 
bewegen sich je eine endlose Fórdervorrichtung 3 und 4 
in der gleichen Richtung und mit einer Geschwindigkeit, 
die der mittleren Strómungsgeschwindigkeit entspricht,

Durch diese Mafinahme wird erreicht, dali an der Ober- 
flache und am Boden der Rinne die gleiche Durchschnitts- 
geschwindigkeit herrscht. Die Fórdervorrichtungen dienen 
hier also in erster Linie zurSicherstellung der gewunschten 
Strómungsverhaltnisse, wahrend sie bei den bekannten 
Verfahren ausschlieBlich den Austrag besorgen und oft 
quer oder sogar entgegengesetzt der Strómungsrichtung 
verlaufen.

Den AbschluB des wirksamen Aufbereitungsraumes 
bildet das obere, in Strómungsrichtung bewegte Trumm 
des unteren Kratzbandes, das iiber die am Austragende 
gelegene Umkehrrolle 0 in einem besonderen Troge 5 
zuriickgefuhrt wird und das Sinkgut austragt. Um zu ver- 
hindern, daB der unterste Schwerfliissigkeitsstrom und das 
darin enthaltenc Sinkgut zum Teil in diesen Riicklauftrog mit- 
gerissen wird und dadurch Vcranlassung zu Verstopfungen 
und Wirbelbiidung gibt, ist zunachst im AnschluB an die 
Umkehrrolle der grofie Austragstutzen 7 vorgesehen. 
AuBerdem wird durch den hinter dieser Rolle an- 
geordneten RohranschluB S eine bestimmte Menge Triibe 
eingefiihrt, die entweder das gleiche oder ein hóheres 
spezifisches Gewicht ais die Umlauftriibe hat. Dadurch 
erreicht man, daB der unterste Schwerfliissigkeitsstrom in 
den Austragstutzen 7 abgedrangt und restlos ausgetragen 
wird.

Fiihrt man zur Erzielung reiner Berge durch den Rohr- 
anschluB 8 Schwerfliissigkeit von hóherer Wichte, z. B. 
von 1,90, ein, so ist auch der ganze Riicklauftrog mit dieser 
Schwerfliissigkeit angefiillt, wobei die Kratzer des unteren 
Fórderbandes so viel Triibe initnehmen, dafi die durch die 
Kratzer gebildeten Abteilungen dem vorhandenen Schwer- 
fliissigkeitsstrom die schwerere Triibe unterlagern. Alles, 
was leichter ist, schwimmt auf dieser schweren Triibe und 
gelangt somit zwangslaufig in den nachsthóheren Austrag.

Am Ende der Rinne ist das Austragleitwerk 9 an- 
geordnet, das in dcm angegebenen Beispiel aus 5 Leit- 
flachen besteht und ebenso viele Teilstróme aus dem an 
dieser Stelle durchgebildeten Schichtenpaket zu den 
jewciligen Austragvorrichtungen umlenkt. Die Heraus- 
fiihrung der geschichteten Kohle aus dem wirksamen Auf- 
bereitungsraum geschieht also in der Weise, dafi die 
Fuhrungsbleche des Leitwerkes parallel zueinander aus der 
Horizontalen in die Senkrechte umgebogen in Austrag- 
kammeru iibergehen, die, nach unten verjiingt, auBerhalb 
der Rinne an je eine besondere syphonartige Austrag- 
vorrichtung (Abb. 2) fiir jeden Teilstrom angeschlossen 
sind. Das jeweilige Teilstromgut wird durch die Kratzer- 
ketten 16 zu den Austragóffnungen 18 gefórdert, und zwar 
mit einer Geschwindigkeit, die der Strómungsgeschwindig
keit in den Austragvorrichtungen entspricht. Mit der An
wendung von Kratzerketten vermeidet man gróBere 
Strómungsgeschwindigkeiten, enge Kanale und damit Ver- 
stopfungen sowie erhóhten Abrieb.

Die Kratzerketten werden unter der Decke des Ge- 
hauses der Austragvorrichtung durch Umkehrrollen im 
gleichen Gehause wieder zuriickgefiihrt. Damit durch die 
abwarts gerichtete Bewegung des oberen Trurrims der 
Kratzcrkette die aufwarts gerichtete Strómung der Triibe
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nicht gcstórt wird, ist unmittelbar unter dem oberen 
Trumm der Kratzcrkette die Trennwand 20 im Gehause 
eingezogen, die den Kratzern nur einen geringen Spielrauin 
liilit. Das obere Ende der Trennwand, die bis kurz unter- 
halb des Fliissigkeitsspiegels 17 reichen soli, besteht aus 
dem in der Hohe verstellbaren Teilstiick 21, das der Hohe 
des Triibespiegels entsprechend eingestellt werden kann. 
Dieser Schwerfliissigkeitsspiegel liegt etwas tiefer ais 
derjenige der Rinne und schwankt in gewissen Orenzen, 
beides in Auswirkung der Strómungswiderstande und der 
am Ende der Rinne vorliegenden Trubeschichtung. Dies 
spielt eine Rolle fiir die Ausgestaltung der AusfluB- 
offnungen 18; denn zur Erreichung einer wirbellosen Auf-- 
teilung in Teilstrome miissen die AusfluBmengen einwand- 
frei so eingestellt werden kónnen, daB die abflieBenden 
Mengen verhaltnisgleich sind dem senkrechten Quer- 
schnitte, den die einzelnen Teilstrome an der Ausgangs- 
stelle aufweisen, bzw. die zu- und abflieBenden Schwer- 
fliissigkeitsmengen gleich groB sind. Daher sind an 
den Austragkanalen Einstellvorrichtungen notwendig. Zu 
diesem Zwecke hat man zunachst die AusfluBóffnungen 
so angeordnet, daB sie unter allen Umstiinden geniigend 
tief unter dem Schwerflussigkeitsspiegel 17 liegen; sie 
sind in seitlichen Fiihrungen des Gehiiuscs 15 verstellbar 
gehalten, so daB stets eine geniigende Druckhóhe vor- 
handen ist. Dadurch wird auch bewirkt, daB die AusfluB
mengen bei geringen Schwankungen der Hohe des Triibe- 
spiegels nur unwesentlich beeinfluBt werden. Ein Austrag 
der Triibe iiber ein Wehr mit einer verhaltnisniaflig kleinen 
Oberlaufshóhe schied demzufolge aus, da bereits kleinste 
Schwankungen des spezifischen Gewichtes der Triibe be- 
trachtliche Anderungen der W ehriiberlaufshóhe und damit, 
wie sich aus der Formel fiir den Wehriiberlauf ergibt, 
sehr verschiedene DurchfluBmengen im Gefolge haben. 
Eine weitere Einstellmóglichkeit fiir die AusfluBmengen 
ist dadurch gegeben, daB man AusfluBdtisen mit ver- 
schicdener Óffnungsweite verwenden kann. Es ist also eine 
Grobeinstellung durch entsprechende Diisenwahl und eine 
Feineinstellung durch Verschiebung der AusfluBoffnung 
moglich.

Die Hauptmenge der durch das Austragleitwerk ab
flieBenden Triibe gelangt zusammen mit dem niitgefiihrten 
Sinkgut durch die AusfluBoffnung 18 zum Austrag. Ein 
kleinerer Trubeteil wird durch das obere Trumm der 
Kratzerkette wieder abwarts gefórdert. Da dieser Triibetcil 
aber aus dem Bereich unmittelbar unter dem Triibespiegel 
herriihrt, wo die Schwerfliissigkeit das Schwebemittel in 
geringerer Anreicherung enthait, ist er spezifisch leichter 
ais die aus dem Leitwerk in die Austragvorrichtung ein- 
strómende Triibe. Er wird daher im unteren Gehauseteil 
iiber der letztgenannten wieder aufwiirts strómen, d. h. im 
Bereiche unmittelbar unter der Trennwand. Infolge seines 
geringeren spezifischen Gewichtes nimmt der zuriick- 
laufende Triibeanteil kein Sinkgut aus der darunter befind- 
lichen schweren Triibe auf und kann daher auch nicht den 
Austrag stóren.

Eine Austragvorrichtung der beschriebenen Art 
arbeitet bei der Aufbereitung von Korn von 15 bis 3 mm 
betriebssicher. Fiir kleinere Kornungen kann die Austrag- 
vorrichtung durch die Wahl eines Schwanenhalsaustrages 
gemaB Abb. 3 vereinfacht werden. Hierbei erfolgt die 
Reglung der Ausfluflmenge durch Heben oder Senken der 
Auslaufe 11 mit Hilfe der Hubvorrichtung 12.

Durch Versuche ist festgestellt worden, daB diese 
Schwanenhalsaustrage bei Kornungen <  3 mm nur dann zu- 
verlassig arbeiten, wenn eine Mindestgeschwindigkeit der 
Triibe in den Auslaufen nicht unterschritten und ein 
Hóchstgehalt an Kohle in der jeweiligen Teilstromtriibe 
nicht iiberschritten wird.

Im Gegensatz zu allen anderen Verfahreri werden also 
die Aufbereitungserzeugnisse in Form von Teilstrómen ge- 
wonnen, die sich mit ihren spezifisch verschieden schweren 
und daher unterschiedliche Aschengehalte fiihrenden

Gutsbestandteilen bei beiden Austragarten nebeneinander, 
vom leichtesten bis zum schwersten und damit vom aschen- 
iirmsten zum aschenreichsten, am Ende der Leitungen 11 
(Abb. 3) bzw. am Ende der Austragvorrichtungen 15 
(Abb. 2) ergeben.

Abb. 3. Austragvorrichtung in Schwanenhalsforin.

Mit Rucksicht auf eine geregelte Strdmung in der 
Rinne hat sich eine besondere Art des Austrages des 
obersten schwimmenden Teilstromes ais notwendig er- 
wiesen. Da dieser sowohl hinsichtlich der niitgefiihrten 
Schwerfliissigkeit in Auswirkung der Klarwasserschicht ais 
auch hinsichtlich des schwimmenden Gutes der mengen- 
maGig gróBte ist, muB ein Verstopfen des oberen Leit- 
werkcjuerschnittes vermieden und dafiir gesorgt werden, 
dafi der Teilstrom trotz seiner Menge mit der gleichen 
Geschwindigkeit flieBt wie die iibrigen Teilstrome. Dies 
wird dadurch erreicht, daB die Kratzer der Fórder- 
vorrichtung 3 (Abb. 1) durch ein dem Austragtrog vor- 
gelagertcs Blech den Auslauf schleusenartig dicht ab- 
schliefien. Auf diese Weise wird der oberste Teilstrom in 
Teihnengen ausgetragen, die durch den Raum zwischen
2 Kratzerblechen genau bestimmt sind.

Durch die genannten Mittel und Wege wird demnach 
eine sich iiber den ganzen Querschnitt der Rinne er- 
streckende und annahernd die gleiche Geschwindigkeit auf- 
weisende, praktisch wirbelfreie laminare, waagerechte 
Stromung erzeugt, im gesamten Trennbereich der Rinne 
durch genaue Reglung der AbfluBmengen der einzelnen 
Teilstrome gewahrt und damit jede Wirbelbildung, welche 
die Trennung der spezifisch unterschiedlich schweren 
Gutsbestandteile stóren wiirde, vermieden. Dabei wird die 
Trennschiirfe so erhóht, daB auch wesentlich kleinere 
Kornungen ais bisher, und zwar bis herunter zu 0,75 mm, 
einwandfrei nach dem Schwerfliissigkeitsverfahren auf- 
bereitet werden kónnen.

c  o
_iS_

,  • i

Abb. 4. Vorrichtung fiir die selbsttatige Dichtereglung.
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V o r r i c h t u n g  f ur  d i e  D i c h t e r e g l u n g .
Aus den bereits eingangś aufgefiihrten Griinden, die 

nocli dadurch eine besondere Berechtigung erhalten, daB 
jedes Teilchen der Aufgabe neue Schwerflussigkeit vor- 
findet und damit groBe Trubemengen im Umlauf sind, ist 
eine selbsttatige Dichtereglung entwickelt worden, dereń 
Arbeitsweise an Hand der Abb. 4 dargelegt sei.

Das Grundsatzliche dieser Vorrichtung besteht darin, 
daB von der umlaufenden Schwerflussigkeit stiindig eine 
Teilmenge abgezogen und daraus durch Eindickung eine 
bestimmte Wassermenge abgeschieden wird. Der cin- 
gedickten Schwerflussigkeit muB man in regelbarer Weise 
stiindig wieder eine bestimmte Wassermenge zufiihren, um 
die gewiinschte Dichte herzustellen. Die Reglung der 
Wasserzugabe erfolgt selbsttiitig mit Hilfe einer durch 
einen Schwimmer betatigteu Vorrichtung, wrobei besonders 
hervorzuheben ist, daB der Schwimmer wie ein Araometer 
und in einem bestiindig senkrecht von oben nach unten 
flieBenden Strom wirkt. Im einzelnen arbeitet die Vor* 
richtung wie folgt.

Dem an seinem oberen Ende offenen Rohr 1, das am 
unteren Ende kegelfórmig ausgebildet ist und ais AbschluB 
die Diise 2 besitzt, wird durch die Zuleitungen 3 dic zu 
beobachtende und einzustellende Schwerflussigkeit zu- 
gefiihrt. Die Menge der dem Rohr 1 zugeleiteten und aus 
dem Rohr ablaufenden Triibe wird so bemessen, daB der 
Uberlauf 4 stiindig in Tatigkeit ist und der Triibespiegel im 
Rohr 1 laufend auf der gleichen Hohc verblcibt. Dabci 
ergibt sich eine bestandige Druckhóhe im Rohr und damit 
eine stets gleichbleibende AusfluBmcnge aus der Diise 2. 
In dem Rohr 1 befindet sich der frei bewegliche Schwimm- 
kórper 5 mit unterem und oberem Hohlkegel 6 und 7. 
Durch das Rohr 7a ist der Schwinimkorper 5 mit dem 
Waagebalken S %'crbundcn, der an dem einen Ende das 
einstellbare Gewicht U trag t und an dem anderen Ende das 
Venti! 13 betiitigt, dessen unteres spitzes Ende 14 in die 
Auslaufóffnung 15 des Behalters 16 hineinragt. Der Be- 
halter 16 ist stiindig mit Wasser gefiillt. Ein Schwimmer- 
ventil regelt den WasserzufluB zu dem Wasscrbehrilter 16 
in der Weise, daB der Wasserspiegel darin stets eine 
bestimmte Hóhe hat. Das Gewicht 11 wird so eingestellt, 
daB die in der Zeiteinheit ausflicBende W assermenge bei 
mittlerer Hóhenstellung des Schwimmers 5 und des 
Ventils 13 gerade der crforderlichen mittleren W asser
menge fiir die gewiinschte Schwerfliissigkeitsdichte 
entspricht.

Durch diese selbsttatige Reglung der Schwerfliissig- 
keitsdichte ist aber noch kein Ausgleich bzw. Ersatz fiir 
das verlorcne Schwebemittel gegeben, dessen Verlust sich 
infolge der beschriebenen Arbeitsweise der Dichtereglung 
in einer Vcrringerung der gesamten Trubemenge auswirken 
wird. Man muB also noch eine Vorriehtung vorsehen, um 
solche Verluste auszugleichen und selbsttatig die Triibe- 
menge auf dem gleichen Stand zu halten. Dies wird dadurch 
erreicht, daB in einem Ausgleichsbehalter fiir die ura- 
laufendc Schwerflussigkeit mit Hilfe eines Schwimmers bei 
sinkendem Schwerflussigkeitsspiegcl eine Magnetit- 
Aufgabevorrichtung in Tatigkeit tritt. Nach Erreichen des 
erforderlichen hóchsten Fliissigkeitsstandes im Ausgleichs
behalter setzt der gleiciie Schwimmer die Aufgabe- 
vorrichtung wieder aufier Bctrieb.

G e s t a l t u n g  d e r  M a g n e t s e h e i d u n g .
Wie bei allen bisher bekannten Verfahren muB dic 

Beseitigung der an den Aufbereitungserzeugnissen an- 
haftenden Schwrebestoffe zuniichst durch Abbrausung er- 
folgen. Es hat sich ais zwećkmaflig erwiesen, die Ab
brausung entweder auf Schnellschw-ingern oder auf Reso- 
nanzsieben vorzunehmen. Da, wie bereits erwahnt, die 
gróBere Oberflache der feineren Kornungen eine ent- 
sprechend gróBere Menge an Schwrebestoffen bindet, ver- 
langt dereń Beseitigung erhebliche Wassermengen. Um

nicht zuviel Wasser umlaufen zu lassen, wird es innerhalb 
der Brauseeinrichtung im Gegenstrom wiederholt ver- 
wendet, und zwar in der aus Abb. 5 ersichtlichen Weise.

Abb. 5. Vorrichtung zur W iederbenutzung des Brause- 
wassers im Gegenstrom.

Uber der gesamten Lange der Entwasserungssiebe 1 
mit einer Spaltweite von 0,5 mm sind in bestimmten Ab- 
standen 3 Gruppen von Facherbrausen 2, 3 und 4 an- 
gebracht, die jeweils die gesamte Breite des Siebes 
bestreichen. Nur der im letzten Drittel des Siebes befind- 
lichen Brausegruppe 2 wird Frischwasser zugefiihrt. Das 
hier ablaufende Brausewasser wird durch Pumpen 12 und 
13 der mittleren und das an dieser Stelle anfallcnde Brause
wasser der im ersten Drittel des Siebes angeordneten 
Brausegruppe zugehoben. Da aber das ablaufende Brause
wasser entsprechend der Spaltweite des Siebes Unterkorn 
mit śich fiihrt, das zu dauernden Verstopfungen der Brausc- 
diisen AnlaB geben wiirde, sind die unter dem Sieb befind- 
lichen Sammelbehalter 5 — 7 fiir das Brausewasser ais Spitz- 
kiisten atisgebildet, aus denen nur der Uberlauf der ent- 
sprechenden Brausegruppe zugefiihrt wird.

Die sich in den Spitzkiisten absetzenden und aus den 
Diisen 8 abgezogenen Stoffe gelangen in die magnetische 
Scheidung, wo der Magnetit in groBer Rcinheit wieder- 
gcwonnen wird. Die vom Schwebemittel befreite Brause- 
triibe enthalt noch das Unterkorn und den Abrieb 
aus Kohle und Bergen. Durch Absetzen in Klarbehaltern 
kónnen dann Unterkorn und Abrieb abgestoBen werden, 
und das Wasser laBt sich in genugender Reinheit zur 
Wiederverwendung ais Brausewasser zuriickgewinnen.

Die W iedergewinnung von Magnetit in so fein ver- 
mahlcnem Zustandc bedingt die Anwendung sehr starker

Abb. 6. Vorrichtung fiir die magnetische Scheidung 
und Entmagnetisierung.
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Gieichstrommagnete, woraus sich folgende Schwicrigkeit 
ergibt. Sobald die Magnetitteilchen in das Gleiehstromfeld 
des Magnetscheiders gelangen, ballen sie sich zu Flocken 
zusammen und werden in dieser Form vom Magnetscheider 
ausgetragen. Die Zusamnienballung ist fiir die Wieder- 
gewiririung des Magnetits von VorteiI, da dieser infolge 
der grófieren Masse der Flocken besser angezogen wird. 
Ein Nachteil dieses Vorganges besteht darin, daB sich die 
Flocken infolge eines ihnen verbleibenden Magnetismus 
nicht ohne weiteres im Wasser auflósen. Die unmittelbare- 
Wiederverwendung des magnetisch wiedergewonnenen 
Magnetits wiirde damit zu einer das Yerfahren stórenden, 
besonders unbestandigen Triibe fiihren. Die Magnetit- 
flocken miissen also wieder aufgelóst, d. h. entmagnetisiert 
werden, indem man sie durch ein reines Wechselstromfeld 
leitet.

Im Betriebe erfolgt die magnetische Scheidung und 
Entmagnetisierung gemaB Abb. 6 in der Weise, daB dic 
zu tremienden eingedickten Sinkstoffe aus den Spitzkasten 
durch eine zweckentsprechende Verteilerzulaufrutsche 
gleichmafiig iiber den ganzen Umfang der Magnettrommel 
verteilt werden, die ais Umkehrrolle eines ansteigenden 
Oummibandes ausgcbildet ist. Um nun eine Zusammen- 
ballung des magnetischen Gutes unter EinschluB von

unmagnetischem Gut zu verinciden und ein reinliches 
Ausscheiden der Magnetitteilchen aus der Triibe zu ermóg- 
lichen, IaBt man das Gleiehstromfeld mit allmahlich zu- 
nehmender Starkę wirken. Das gleiche bereits erwahnte 
Gummiband fiihrt nach crfolgter Scheidung dic zusammen- 
geballten Magnetitteilchen auch iiber das Wechselstromfeld 
und wirft den stark eingedickten und wiederverwendungs- 
fahigen Magnetit in einen Triibesammelbehalter ab, der mit 
einem Riihrwerk versehen ist. Die magnetische Wieder- 
gewinnung des Magnetits hat demnach noch den Vorteil, 
dali der Magnetit ohne Einschaltung von Klarflłichen in 
einer geniigend starken Eindickung anfiillt.

Zur Aufrechterhaltung der notwendigen Triibeumlauf- 
menge befindet sich, wie bereits erwahnt, in dem Sammel- 
behalter ein Schwimmer, der bei fallendem Trtibespiegel 
eine Magnetitzugabevorrichtung zur Ablósung bringt. Der 
Magnetit wird durch die in Abb. 6 dargestellte, von oben 
auf das Gummiband zulaufende rechteckige Rutsche auf 
das Gummiband der Magnetscheidung zugegeben und 
gelangt zusammen mit dem ausgeschiedenen Magnetit 
in den Sammclbehiilter. Die notwendige Wasserzufiihrung 
wird dann infolge Zunahme der Wichte von der Dichte- 
reglung besorgt.

(SchluB folgt.)

Das Stahlmuldenband ais Streckenfórdermittel.
Von Bergassessor Dr.-Ing. Wilhelm Ma e v e r t ,  Heessen (Westf.).

Der Ersatz der Gummibander in den Kohlen- und 
Bergefórderstrecken der Grofibetriebe durch Stahlbandcr 
wird seit Jahren auf verschiedenen Zechen des Ruhrbezirks 
versucht. Das Flachstahlband zeigte sich jedoch in mehr- 
facher Hinsicht dem &emuldeten Gummiband unterlegen, 
so daB sich das Stahlband bisher ais Fórdermittel in 
gróBerem Umfange nicht durchzusetzen vermochte. An 
Stelle eines Flachstahlbandes sind seit 31/2 Jahren auf der 
Zeche Sachsen Versuche mit einem gemuldeten Stahlband 
vorgenommen worden, die in diesem Jahre zu einem 
gunstigen Ergebnis gefiihrt haben.

D er E i n s a t z  u n t e r t a g e .
Im Juni 1937 ist zum crsten Małe im Grubenbetriebe 

der Zeche Sachsen ein gemuldetes Stahlband in einer Band- 
strecke eingesetzt worden, die vorubergehend gestundet 
war und in der erst nach Durchórterung einer 30 m 
breiten Stórungszone sowie dem Neuaufhauen eines Strebs 
von 200 m flacher Bauhóhe die Forderung wieder auf- 
genommen wurde. Das Stahlmuldenband mit einem 600 mm 
breiten Stahlgurt und Federrollen blieb in dieser Strccke 
bis Januar 1938 in Betricb und fórderte in dieser Zeit 
etwa 600 t Berge und 25000 t Kohle. Im Februar wurde 
dann der Stahlgurt durch ein Gummiband ersetzt, weil 
haufiger wahrend der Fórderzeit Bandrisse eintraten, die 
die zukiinftige Forderung von etwa 1000 1 je Tag in 
diesem Betriebe in Frage stellten. Die friihzcitige Gurt- 
zerstórung war darauf zuriickzufiihren, dafi dic Bauart der 
Anlage noch nicht ausreichend durchgebildet w ar und die 
Bandstrecke nach und nach fiir den Einsatz einer Stahl- 
bandanlage ungeeignet wurde. Die unter hohem Gebirgs- 
druck stehende Strccke lieB namlich allmahlich eine genaue 
Ausrichtung des Bandgestelles nach der Stunde nicht mehr 
zu und wurde im Laufe der Zeit an manchen Steilen so 
niedrig, daB die Aufhangung des Traggeriistes an den 
Firstkappen nicht mehr moglich war. AuBerdem stellten 
sich vor allem im Bereich der Stórung stark salzhaltige 
Zufliisse aus dem Hangenden ein, die durch Rostansatz 
die Elastizitat des Stahlgurtes ungiinstig becinfluBtcn. In
folge dieser verschiedcnen Mangel bildeten sich Risse an 
den Kanten des Gurtes, die die Tragfahigkeit und Zug- 
festigkeit des Bandes beeintrachtigten und spater in Fiillen 
besonders hoher Bandbelastung oder bei Festklemmen des 
Gurtes, z. B. an den seitlich angebrachten Holzleisten, sich 
nach der Mitte des Bandes hin verlangerten.

Im Oktober 1938 wurde die gleiche Stahlband- 
ausfiihrung erneut in der Bandstrecke eines Betriebs von 
etwa 1100 t taglichcr Forderung eingebaut. Da die Band
strecke noch sehr kurz war, legte man zuerst ein Gummi
band auf und ersetzte dieses am 25. Dezember 1938 bei 
etwa 200 m Streckenlange durch ein Stahlband. Nach und 
nach erhielt das Stahlband eine Lange von 350 tn. Bis zur 
Stundung des Abbaubetriebs im September 1939 hat das 
Band etwa ISO000 t Kohlen gefórdert. Es verlangte 
jedoch, wie bei dem ersten Einsatz, eine sehr scharfe 
Uberwachung und hatte aufierdem einen betrachtlichen Ver- 
brauch an Stahlgurt. Wiederum bildeten sich namlich in 
dem Gurt von den Kanten her Haarrisse, die sich all
mahlich óffneten, dann vcrlangerten und zuletzt leicht zu 
Bandrissen fiihrten. Schadhafte Bandstiicke dieser Art 
muBte man in vielen Falłen friihzeitig auswechseln, um 
Fórderstórungen zu yermeiden. Durch Anderting der Form 
der Federrollen, durch Vcrbesserung der Bandlcnkstelle 
an der Umkehrrolle, durch eine besondere Ausbildung der 
Antriebs- und Umkehrrollen usw. wurde vergeblich ver- 
sucht, den Umfang der auftretenden Haarrisse zu ver- 
mindern. Dic starkę Belastung des 600 mm breiten Stahl
gurtes bei der Forderung von 220 t/h , das Auftreten von 
Fórderspitzen bis zu 6 t/min und die dadurch notwendige 
hohe Bandgcschwindigkeit von 1,8 m/s sowie der Utn- 
stand, daB dic Bandausfiihrung fiir solche Fórderleistungen 
iiberhaupt nicht vorgesehen und daher zu schwach war, 
verhinderten einen Erfolg dieses Versuches.

Nachdem die Yerschiedenen Teile der Bandanlage 
griindlich iiberholt sowie auf Grund der gemachten E r
fahrungen geandert und verstiirkt worden waren, wurde 
die Stahlbandanlage im Februar dieses Jahres zum dritten 
Małe in der Bandstrecke eines Betriebs mit 1100 t tiig- 
licher Forderung eingesetzt (Abb. 1). Die Gurtbreite wurde 
dabei auf 800 mm erhóht und die Bandgeschwindigkeit 
auf 1 bis 1,2 m/s herabgesetzt. Die Bandliinge ist von 
200 m wahrend der Monate Februar bis ApriI nach ent- 
sprechendem Vortrieb der Streeke auf 350 111 im Mai und 
auf 520 m im Oktober gewachsen. Dabei lauft das Band 
jctzt ohne jede Stórung und besitzt wenigstens die gleiche, 
ja zur Zeit eine hóhere Betriebssicherheit ais eine Gummi- 
bandfórderung. Seit Februar hat das Stahlband insgesamt 
230000 t Kohlen, und zwar durchschnittlich in den ersten
5 Monaten bei zweischichtigem Betrieb l lOOt  und seit 
dem 1. Juli 1940 bei einschichtigem Betrieb 550 t/Tag
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bzw. seit dem 1. Oktober 800 t/Tag gefórdert. Dabei 
wurden Fórderspitzcn his zu 5 t/min ohne Schwierigkeit 
uberwunden. Bandrisse sind wahrend der ganzen Laufzeit 
nur zwei mai vorgekommen. Sie entstanden dadurch, dafi 
sich in dem ersten Fali das Band nach dem Abreifien einer 
Aufhangekette an dem dann schragliegenden Traggeriist 
festklemmte und in dem zweiten Fali durch das Hcraus- 
fallen einer Federrolle aus dem Halter sowie dem Anlaufen 
des Gurtes an dem Federrollenkopf und dem Halter. 
Leider wurde in beiden Fallen die fehlerhafte Lage des 
Traggeriistes und das Anlaufen des Gurtes von dem Band- 
warter zu spat entdeckt.

Abb. 1. Ansicht der Stahlmuldenbandanlnge.

A llg e m e in e  A n g ab e n .
Das Band lauft fast so ruhig wie ein Gummiband; der 

Kraftverbrauc!i des Antriebsmotors ist im Vergleich zu 
dem Kraftverbrauch des Motors eines Guinmibandes von 
gleicher Lange erheblich geringer und die Muldung des 
Stahlbandes bei Belastung so giinstig, dafi Kohlenklein die 
Bandstrecke in geringerem Mafie ais bei einer Gummiband- 
fórderung verunreinigt. Nachteilig ist naturlich, dafi das 
Stahlband wegen der schweren Umkehrstation, der not- 
wendigen genauen Ausrichtung und der Umnóglichkeit der 
Verwendung von Bandschleifen nicht taglich entsprechend 
dem Verhieb des Strebs verlangert werden kann und daher 
die Einschaltung eines kurzeń Guinmibandes iii der Fórder- 
strecke zwischen Streb und Stahlband notwendig ist. Wenn 
die Strecke gegeniiber dem Streb vorgesetzt ist, kann aller- 
dings das Strebfórdermittel unmittelbar das Fórdergut dem 
Stahlband aufgeben. Es muB dann nur der aus mehreren 
Rollen bestehende Aufgabetisch, welcher auf dem Band- 
gestell versteckbar angeordnet ist, um eine der tag- 
lichen Verhiebbreite entsprechende Lange weitergeschoben 
werden. Fiir den Vortrieb der Strecke geniigt ein 10—15 m 
langer Kratzfórderer oder ein sonstiges Zubringefórder- 
mittel.

Abb. 2, Neueste Ausfiihrung des Stahlmuldenbandes.

D iejetzt angewendcteStahlbandbauart (Abb.2) triigt im 
Obertrumm Federrollen mit 1,5 m, im Untertrumm Flach- 
rollen mit 4,5 m gegenseitigem Abstand. Beide Rollenarten 
sind so ausgebildet, dafi die Kanten des Stahlbandes nicht

auf den Rollen auflicgen, sondern eine gewisse Bewegungs- 
freiheit haben. Au den Antriebs- und Umkchrrollen, die je 
800 mm Dmr. aufweisen, liegt dagegen das Stahlband in 
voller Breite auf.

Abb. 3. Bandfuhrung an der Umkehrstelle.

An der Umkehrstelle leiten besondere Rollen das 
Unterband auf die Umkehrtrommel, so dafi die Gefahr des 
Anlaufens der Gurtkante und damit der Beschadigung des 
Gurtes an dieser Stelle vermieden wird (Abb. 3). Das 
Oberband ist an der Aufgabestelle des Fórdergutes durch 
die Anordnung mehrerer Federrollen mit nur 15 cm Ab
stand wirksam unterstiitzt (Abb. 4), damit der Auf prali 
des Fórdergutes nicht zu Beschadigungen des Gurtes fiihrt 
und das Gut selbst nach der Aufgabe móglichst bald 
ruhig auf dem Fórdergurt liegt.

Abb. 4. Unterstiitzung des Oberbandes 
an der Umkehrstelle.

Der jetzt benutzte Stahlgurt ist aus einem Stahl mit 
besonders hoher Festigkeit ge\\'alzt und besitzt eine hóhere 
Dehnungsfahigkeit ais die friiheren Stahlbiinder. Die 
Lebensdauer der 600 mm breiten und in Bahnlangen von
25 und 35 m angelieferten Gurte fiir den ersten und zweiten 
Versuch betrug nur etwa 3 Monate bei zweischichtiger 
Fórderung; schon nach der Fórderung von etwa 50000 t 
muBten sie also zur Vermeidung von Bandrissen abgelegt 
werden. Der jetzt aufliegende Gurt von 800 mm Breite 
ver!angte dagegen erst nach der Fórderung der doppelten 
Kohlenmenge die Auswechselung einzelner kurzer Stucke.

Die Lebensdauer der Stahlgurte hangt wesentlich von 
ihrer W artung ab. Man muB die Bandanlage in den 
Fórderschichten von einem besonderen W arter iiberwachen 
lassen, damit das Anlaufen der Gurte an den Holzleisten 
und an den Federrollenkópfen durch Spannen oder Lockern 
der Aufhangevorrichtung móglichst bald beseitigt und das 
Eintreten sonstiger Mangel, wie das Festsetzen der Ober- 
und Unterbandrollen, Herausfallen der Federrollen aus 
den Haltevorrichtungen usw., sofort bemerkt wird. Den 
Bandwartern der Fórderschichten kann neben der Ober- 
wachung des Bandes auch die Reinigung der Strecken von 
Kohlenklein iibertragen w'erden, da dieses nur in geringer 
Menge vom Band herunterfallt.

Die Anschaffungskosten der Stahlbandanlage ein- 
schlieBlich eines 800 mm breiten Gurtes betragen nur etwa
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60 o/o derjenigen einer Gummibandfórderanlage von 
gleicher Gurtbreite. Dabei liegt der Preis des Traggerustes 
beim Muldenstalilband etwa um 30°/o hóher ais beim 
Gummiband, wahrend die Kosten von 1 m Gumtniband von 
800 mm Breite zur Zeit dreimal so hocli sind wie die 
eines Stahlbandes gleicher Breite. Die Aufwendungen fiir 
die W artung stimmen bei beiden Forderanlagen iiberein. 
Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit stcht daher die Mulden- 
stahlband-Fórderanlage schon jetzt einer Gummiband- 
forderung nicht nach, selbst wenn man bei einer solchen 
Berechnung beriicksichtigt, daB der Ausbau der zuerst in 
einer Bandstrecke eingesetzten Gummibandfórdenmg und

der Einbau der Stahlbandanlagc zusatzlićlie Arbeits- 
Aufsichtsschichten verlangt.

und

Z u sa m m e n fa s su n g .
Die seit 1937 im Grubenbetrieb der Zeche Sachsen 

durchgefiihrten Versuche, in den Abbaustrecken gemuldete 
Stahlbander einzusetzen, sind erfolgreich gewesen. Durch 
die besondere Ausbildung der Federrollen des Obcrbandcs 
und der Flachrollen des Unterbandes ist es gelungen, die 
zuerst im Stahlgurt aufgetrctencn Schaden zu beseitigen, 
so daB jetzt selbst bei hoher Belastung des Bandes eine 
stórungsfreie Fórderung weitgehend gewahrleistet ist.

U M S C H  A U
B eobachtungen der  M agnetischen  W arten  der  W estfa lischen  B erggew erkschaf tskasse  im D ezem ber  1940.
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Deklination =  westl. Abweichung der M agnetnadel 
vom Meridian von Bochum

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

bekanntgemacht im Patcntblatt vom 23. Januar 1941.
1 a. 1490590. W estfalia Dinnendahl Oróppel AQ., Bochum. Vorrichtung 

zum Umleiten bzw. Absperren eines Gutsstrome* iii Kreuz- oder Hosen- 
rutschcn. 6 .11 .40 .

5d. 1496 764. Hauhinęo Maschinenfabrik G. Hausherr. Jochuins & Co., 
Essen. Gurtfórderband fur den Bergbau. 1.11.40.

35a. 1496665. Wilhelm Reinhold Konig, Beuthen (O.-S.). Sicherheits- 
cinrichtung fur den Schachtbetricb. 6. 12. 40.

81 e. 1496523. Maschinenbau und Bahnbedarf AG., yormals Orenstein & 
Koppel, Berlin. Stangcnfiihrung fur Haltestangen bei Kiibełn mit Boden- 
kcgelverschlufi /n r Beforderutig von pulverigem oder staubfórmigcm Gut. 
13. 3. 39.

Patent-Anineldungen
dic vom 23. Januar 1941 an drei Monate lang iii der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

la ,  13. D. 72 582. Dorr-Gesellschaft mbH., Berlin. Schwingungsarme 
Aufhangung fiir das Ruhrwerk von Schusselklassierern. 21 .4 .36 . V. St. A.
1. 5. 35.

la ,  40. Ił. 75310. Erfinder. zugleich Anmelder: Kai Pctcrsen. Soborg 
bei Kopenhagen. Verfahren zur Behandlung von Muli u. dgl. Abfallcn. 
26. 5.37. Dancmark 16 .9 .36  und 17.4.37. Osterreich.

1 c, 10/01. li. 182535. Erfinder: Dr. Hans Fiildner, Piesteritz (Bez. 
Halle). Anmelder: Bayerischc Stickstoff-Werke AG., Berlin. Vcrfahren 
zur Schaumschwimmaufbeicitung von Braunkohle u. dgl. in saurer Trubc. 
24. 3. 38. Osterreich.

10a, 36/03. P. 77423. Erfinder, zugleich Anmelder: Franz Puening, 
Claygate, Surrey (England). Vorrichtung zur Entfernung des an eiserncn 
oder eisenhaltigen Schwelkammerwandcn haftenden Kokscs. 8. 6. 38. Groll- 
britannien 9. 6. 37.

81 e, 62. G. 101231. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr.-Ing. li. c. Paul 
Goossens, Aachen. Einrichtung zum Entleeren eines Zellenrades zu einer 
Druckluftforderanlage. 27. 1. 40^

81 e, 116. G. 99706. Gewerkschafi Eisenhutte W estfalia, Liinen (W estf ). 
Mit Hilfe eines Seiles oder Kette sich vor\vartszichcnde Lademaschine mit 
vnrn angeordnełer Diuckschaufel; Zus. z. Pat. 668794. 27.12.35.

1 In den Patentanmeldungcn. die am SchluB mit dem Zusatz 
>Osterreic!v \crschen sind. ist die Erkliirung abgegeben, daB der Schutz 
sich auf das Land Osterreich erstrecken soli.

Deutsche Patente.
(Von dcm Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegea 

das Patent erhoben werden kann.)
Ib  (6). 700975, vom 7. 12. 38. Erteilung bekannt

gemacht am 5. 12. 40. M e ta l lg e s e l l s c h a f t  AG. in 
F r a n k f u r t  (Main). F.lektrostatischer Scheider fiir Erze 
und sonstige S toffe. Zus.z. Pat. 687 595. Das Hauptpat. hat 
angefangen am 26. 5. 38. E rfinder: Theodor Bantz in Frank
furt (Main)-Praunheim und Georg Grave in Frankfurt 
(Main)-Heddernheim. Der Schutz erstreckt sich auf das 
Protektorat Bóhmen und Mahren.

Der Scheider hat wie der durch das Hauptpatent ge- 
schiitztc Scheider zwei iibercinander angeordnete gegen- 
polige Elektroden, von denen die obere, die leitenden Teil
chen des Scheidegutes anziehende Elektrode Durch- 
brechungen aufweist und mit zur Aufnahme und zum Ab- 
leiten der durch ihre Durchbrechungen fliegenden, von 
der unteren Elektrode abgestoBenen Teilchen dienenden 
Raumen oder Flachen versehen ist. Die untere Elektrode 
dient ais Fórder- oder Rutschflache fiir die zu scheidenden 
Stoffe. Gemali der Erfindung sind beide Elektroden kegel- 
fórmig gestaltet und ist die obere Elektrode aus in der
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Porderrichtung des Stoffes jalousieartig ubereinander an- 
geordneten, etwa parallel zur unteren Elektrode a liegen
den Ringen, Leisten oder Streifen b zusammengesetzt. Die 
von der unteren Elektrode a abgestofienen und von der 
oberen Elektrode angezogenen leitenden Teilehen fliegen 
durch die zwischen den Ringen b o. dgl. vorhandenen 
Schlitze c auf die śiuRere Flachę der Ringe o. dgl. und 
gleiten iiber diese Flachę zum Austrag. Die Ringe b o. dgl. 
der oberen Elektrode kónnen einen ebenen oder einen ge- 
schweiften Querschnitt haben.

Ib  (6). 700976, vom 7. 4. 39. Erteilung bekannt
gemacht am 5. 12. 40. M e ta l lg e s e l I s c h a f t  AG. in 
F r a n k f u r t  (Main). Einrichtung zur elektrostatischen 
Scheidung von Gemengen. Erfinder: Dipl.-Ing. Eugcn 
Meyer in Frankfurt (Main). Der Schutz erstreckt sich auf 
das Protektorat Bohmen und Miihren.

Fiir das zu scheidende 
Gemenge sind zwischen 
dessen Aufgabestelle und 
dessen Austragstelle mehrere 
gegenpolige, durchbrochene 
und undurchbrochene iiber- 
einanderliegende Elektroden 
ohne Unterbrechung so in 
einer Reihe hintereinander 
angeordnet, dafi beide Elek- 
trodenformen miteinander 
abwechseln. Die untenliegen- 
den, undurchbrochenen Elek
troden dienen ais Rutsch- 
flache fiir das Gemenge, und 
die von diesen Elektroden 
abgestofienen magnetischen 
Teilehen des Gemenges 
fliegen durch die Durch- 
brechungen der oberen Elek
troden. Die iibereinander- 
liegenden Elektroden a, b 
kónnen im Zickzack ver- 
laufen, wobei ihre Flachę 
abwechselnd undurchbrochen 
und durchbrochen ist. An 
die durchbrochenen Flachen kónnen gegenpolige Elek
troden c, d angeschlossen werden, die in derselben Weise 
ausgebildet und angeordnet sind wie die Elektroden a 
und b. Die Elektroden c, d bewirken eine Nachscheidung 
(-reinigung) der durch die Durchbrechungen der Elek
troden a und b fliegenden Teilehen des Gemenges.

I b  (6). 700977, vom 4. 7. 39. Erteilung bekannt
gemacht am 5. 12. 40. M e ta l lg e s e l l s c h a f t  AG. in 
F r a n k f u r t  (Main). Elektrostatischer Scheider. Zus. z. Pat. 
687 595. Das Hauptpat. hat angefangen am 26. 5. 3S. Er
finder: Dr. Alfred Stieler in Frankfurt (Main). Der Schutz 
erstreckt sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

Die die leitenden Teilehen des 
Scheidegutes anziehende, mit Durch- 
trittsschiitzen a und Auffangraumen b 
fiir diese Teilehen yersehene, einen 
Umlaufkórper bildende Elektrode c 
des durch das Hauptpatent ge- 
schiitzten Scheiders hat eine senk- 
rechte Drehachse und ist von der 
undurchbrochenen Gegenelektrode d 
vo!lstandig umgeben, Am oberen 
Ende der umlaufenden Elektrode c, 
die aus mit Zwischenriiumen iiber- 
einanderliegenden Ringen zusammen-

fesetzt werden kann, ist eine 
chleudervorrichtung e angeordnet, 

die das Scheidegut, das ihr durch 
ein durch die hohle Drehachse f  der 
Elektrode hindurchgefiihrtes fest- 
stehendes Rohr g  zugeleitet wird, 
auf die innere Flachę der Gegen
elektrode d schleudert. Diese kann 
mit Hochspannung gespeist werden 
und wird in diesem Fali mit Hilfe 
von Isolatoren h an der Decke eines 
sie umgebenden Schutzgehauses i 
aufgehangt. Die Auffangraume b der

umlaufenden Elektrode c kónnen ferner mit einer zum 
Absaugen der aufgefangenen Gutsteilchen dienenden Vor- 
richtung verbunden werden.

lOb (14). 7009.81, voin 27 .1 .40 . Erteilung bekannt
gemacht am 5 .12.40. F r i t z  H e r rm a n n  in F r a n k f u r t  
(M ain )-E sch e rsh e irn . Verfahren zum Tranken von 
Feueranziindern.

Auf die aus festen, brennbaren Stoffen bestehenden und 
geformten Anzunder wird eine brennbare Fliissigkeit mit 
Hilfe eines MefigefaBes in einer Menge aufgegossen, die 
der Brennfiihigkeit des fliissigen Brennstoffes entspricht. 
Die Anzunder kónnen mit einem erhóhten Rand und mit 
Vertiefungen versehen sein, die nicht iiber den Rand hinaus- 
ragen.

81e (136). 701057, vom 10. 12.37. Erteilung bekannt
gemacht am 5. 12. 10. J o s e f  M a r tin  in M iinchen . Ein
richtung zum Entleeren von Bunkern. Der Schutz erstreckt 
sich auf das Land Osterreich.

Die Einrichtung, durch die das in den einzelnen 
Abteilen der Bunker enthaltene Gut, besonders Kohlen- 
schlamm, Koksgrus und andere im Zechenbetrieb an- 
fallende Brennstoffe, beim Entleeren der Bunker in einem 
regelbaren Verhaltnis gemischt wird, hat in der Ebene der 
steilen Riickwand a jedes Bunkerabteils liegende auf- und 
abwarts schiebbare Stiitzpiatten b fiir das Gut. An das 
untere Ende der Platten ist eine Muldę c schwingbar an
geschlossen, die gleichzeitig mit der Platte bewegt wird, 
deren Schwingbewegung jedoch fiir sich regelbar ist. 
Oberhalb des Abfallendes jeder Muldę c sind umlaufende, 
auf dem Inhalt der Muldę aufruhende Schalmesser d  an
geordnet, deren trommelartiges Traggestell auf der in den 
Seitemvanden der Bunkerabteile gelagerten Antriebachse e 
fiir die Schalmesser d pendelnd aufgehangt ist. Unterhalb 
der Abfallkante der Mulden saintlicher Bunkerabteile ist 
ein gemeinsames endloses Fórderband f  angeordnet, 
welches das von den Schalmessern d abgetrennte Gut auf- 
fangt und zur Verwendungsstelle iórdert.

P E R S Ó N L I C H E S
Dem Bergassessor R a u h u t, Bergwerksdirektor der 

Gewerkschaft Sophia-Jacoba in Hucke!hoven, ist die 
Spange zum Eisernen Kreuz 1. Klasse verliehen worden.

Gestorben:
am 25. Januar in Goslar (Harz) der Bergwerksdirektor 

Bergassessor a. D. Friedrich S e n n i e ,  Betriebsdirektor 
der Unterharzer Berg- und Hiittenwerke, Erzbergwerk 
Rammelsberg zu Goslar, im Alter von 47 Jahren.
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D/e 4 Arbeitsvorgange bei der Schwerfiussigkeitsaułbereitung

1. Die Scheidung 
im Schwer- 

f/ussigkeitsbad.
Sch w/mm- und , 
Sinkscheidung

Grobkorn

a) Infolge leichter 
Scheidung gróBere Un- 
empflndlichkeit gegen 
ungeregelte Strómungen. 
Abdrangen der schwe- 
benden Schichten nach 
oben und unten (S .-J .)  
oder zur Seite hin 
(Tromp).

b) Bellebląe Form des 
Scheidebehalters.

c )  Scheidung be! 
hóherer Wichte. Keine 
standige Erneuerung des 
Bades in gróHerem Um- 
fange erforderlich.

d) Weite Grenzen In der 
Wahl derSchwerfliissIg- 
keit.

Feinkorn

a) Infolge erschwerter 
Scheidung Notwend/g- 
keit einer wlrbelfrelen 
waagerechten SfrSmung.

b) Scheidebehalter In 
Rinnenform.

c )  A/s Folgę der 
Scheidung bel geringer 
Wichte und In standig 
frlscher Trube selbst- 
tatlge Dichteregelung.

d) Schwerflussigkeit 
von geringer Viskositat 
aus felnstgemahlenem 
Besch werungsstoff.

2. Die Trennung 
der

Sch werf/ussigkeit 
von den 

Aufbereitungs- 
erzeugnissen.

Trennung ga 
1

Sch werflOssigkeit 
+ Unterkorn 
+ Abrieb

a) Trennung der Auf- 
bereltungserzeugnisse

von der SchwerflOsslg- 
kelt Innerhalb des 
Scheidebehalters.

b) Anwendung von fest- 
stehenden Sieben oder 
von Entwasserungs- 
becherwerken.

a) HerausfOhren der 
A ufbereltungserzeugnlsse 
durch StrSme und Tren
nung von der Schwer- 
flusslgkeltauBerhalb c/es 
Scheidebehalters.

b) Mechanlsch be- 
wegte Slebe.

3. Reinigung der 
Aufbereitungs- 

erzeugnisse 
von anhaftender 

Sch werf/ussigkeit 
und

Wie derge winnung 
des

Beschwerungs-
stoffes.

i Sieb-

abbrausun^
Brausewasse.

+Beschwerungsstoff 
+ Unterkorn und 

Abrieb aus Kohle 
und Bergen ̂

Besch we- Gek/.
rungs- Brause-
stoff wasser

□  □
Unterkorn- und 

Abriebssęhiśmme 
aus Kohle 

und Bergen

aj Leichte Reinigung 
bei maBIgem Wasser- 
verbrauch.

b) Kleinera wleder- 
zugew/nnende Menge 
an Beschwerungsstoff.

c) Bel Wahl grSberen 
Beschwerungsstoffes

leichte Wledergewlnnung 
durch Klarelndlckung ais 
Trennverfahren (Chance- 
Tromp). Bel Flotation ais 
Trennverfahren (S .-J .)  
Nichtausscheiden der 
Berge- und Letten- 
schlamme.

a) Ais Folgę erschwer- 
ter Reinigung starkę Ab- 
brausung auf schnell- 
schwingenden Sieben  
Im Gegenstrom.

b) OroBe Mengen wle- 
derzugewinnender Be- 
schwerungsstoffe fein- 
ster Kórnungen.

c )  Wahl eines Trenn- 
verfahrens mit wlrksamer 
Scheidung zwischen Be - 
schwerungsstoff und 
Kohle - Bergeschiammen, 
beisplelswelse des Ma- 
gnetscheide verfahrens 
und damit Wahl eines 
magnetisch beeinfluB
baren Beschwerungs
stoffes.

4. Reinigung der 
Sch werf/ussigkeit 

von Unterkorn 
und Abrieb.

0 Trenn- 
------- ^
verfahren

, * ■ * * • » 
‘ * / .

teilstrom
Besch we- Unterkorn- Gekfartes 

rungs't u, Abriebs* Wasser 
stoff schfamme 

aus Kohle 
u, Bergen

a) Nurgerlnge Mengen 
von Unterkorn- und Ab- 
rlebsschlammen. D es- 
haib, fal/s uberhaupt 
notwendig, Zerlegung 
eines nur klelnen Tells 
der UmlauftrUbe.

b) Vollkommenes 
Trennverfahren nicht er
forderlich, deshafb beim 
S.-J.-Verfahren Flotation 
gemeinsam mit der Ab- 
brausetrube ausrelchend.

a) OroBe Mengen von 
Unterkorn- und Abrlebs- 
schlammen. Deshafb 
standige Zerlegung eines 
Tellstromes zwecks Ab- 
stoBung genOgender 
Mengen von Unterkorn 
und Abrieb aus Kohle 
und Bergen.

b) Notwendigkeit eines 
In dieser Richtung wlr- 
kungsvollen und wlrt- 
schaftllchen Trennyer- 
fahrens, beisplelswelse 
des Magn etsch elde ver- 
fahrens.


