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(Mitteilung aus dem Ausschuß für Bergtechnik, Wärme- und Kraftvvirtschaft.)

Im M ärz und  A pril  d ieses  J a h re s  w a r  ich zu 
sammen mit m einem  la n g jä h r ig e n  M ita rbe ite r ,  P r iv a t 
dozent Dr. W . S t e g e r ,  in den  V ere in ig ten  S taa ten  von  
Nordamerika, um  mich ü b er  den  derze it igen  S tand  
der keramischen In d u s tr ie  u n d  W is se n s c h a f t  e in 
gehend zu un te rr ic h ten .  In  A n b e tr a c h t  d e r  s te ig e n 
den Beachtung, die  in  D e u ts c h la n d  d e r  V e rw e n d u n g  
von K o h lens taub feue rungen  g esch e n k t  w ird ,  w a n d te  
ich meine A u fm e rk sa m k e i t  b e s o n d e r s  den  E r f a h 
rungen zu, die in A m er ika  m it fe u e rfe s te n  B au
stoffen bei K o h le n s ta u b fe u e ru n g e n ,  ab e r  auch bei 
W anderrostfeuerungen in  d en  le tz ten  J a h re n  g em ac h t  
worden sind. D u rc h  m eine  p ersö n l ich e n  B eziehun 
gen in den V erein ig ten  S taa ten  w ä h re n d  e ines d re i 
monatigen A u fe n th a l te s  im J a h re  1922  u n d  d an k  
dem Entgegenkom m en d e r  am er ik a n isch e n  In g en ieu re  
und W erksle itungen  w a r  es m ir m öglich ,  einen w e i t 
gehenden E inblick in den  S tand  d ie se r  F ra g e n  zu 
gewinnen.

Meine n a c h s te h en d e n  A u s fü h ru n g e n  s ind ü b e r 
wiegend ber ich tender  A rt  u n d  e n th a l te n  n u r  w en ige  
Ergebnisse von e igenen  P rü f u n g e n  am er ikan ischen  
Materials. Bevor ich au f  d ie  b es ich t ig ten  A n lagen  
eingehe, gebe ich eine kurze  Ü bers ich t  ü b er  die 
leitenden G es ich tsp u n k te  fü r  die H e r s te l lu n g  der  
feuerfesten A u sk le id u n g  d e r  F e u e r rä u m e  fü r  h o ch 
beanspruchte D am pfkesse l ,  ü b e r  d ie  E in te i lu n g ,  E ig e n 
schaften und P rü fu n g e n  d e r  S te in k o h len a sch e n  sow ie 
über die L a b o ra to r iu m sp rü fu n g e n  f e u e r fe s te r  S teine, 
besonders auf W id e r s ta n d s fä h ig k e i t  geg e n  p lö tz lichen  
Temperaturwechsel sow ie  g eg e n  S ch lackenang rif f .

Gesichtspunkte für die Herstellung der feuerfesten Auskleidung
der Feuerräume für hochbeanspruchte Dampfkessel.

T r o c k e n p r e ß v e r f a h r e n  z u r  H e r s t e l l u n g  

v o n  S c h a m o t t e s t e i n e n .

Da man in A m erika  f ü r  die  F e u e r rä u m e  hoch- 
eanspruchter D am pfkesse l ,  g a n z  g le ich , ob  es sich 

um U n te rschubfeuerungen , W a n d e r r o s t f e u e ru n g e n  
oder köh lens taubgefeue rte  A n lag e n  h ande lt ,  nu r  
Schamottesteine, a lso  fe u e rfe s te  S teine, die ro h en  
und gebrannten T o n  e n th a l ten ,  ve rw en d e t ,  kann  ich 
raich auf diese b esch ränken .  S ilikaste ine  w erd en  
'■ach meinen B e o b ac h tu n g e n  fü r  d iese  Zwecke n icht

benu tz t .  Bei d e r  B e s ic h t ig u n g  zw eier  g r o ß e r  
S ch am o tte fa b r ik en  in d e r  G e g e n d  v o n  P i t t s b u r g  u n d  
St. Louis fiel m ir  b e s o n d e rs  d as  T ro c k e n p re ß  v e r 
fa h re n  auf, nach  dem  m a n  h au p tsäc h l ic h  die f e u e r 
fe s te n  S te ine  fü r  D am p fk e sse l ,  s o w o h l  d ie  N o rm a l 
s te ine  d e r  W ä n d e  a ls  auch  die K a p p e n s te in e  d e r  a u f 
g e h ä n g te n  g e ra d e n  D ecken, he rs te l l t .

W ä h re n d  in  D eu tsch la n d  en tsp re c h e n d  d e r  E ig e n 
a r t  u n se re r  T o n e  m e is t  e tw a  4 0 - 5 0  T e i le  p la s t is ch en  
R o h to n s  m it 5 0 - 6 0  T e i len ,  g e b r a n n te n  T o n s ,  a lso  
S cham otte ,  b en u tz t  w erd en ,  is t  in  A m er ika  d e r  A nteil  
des  g e b ra n n te n  T o n s ,  w en n  er  ü b e r h a u p t  v e rw e n d e t  
w ird , e rh e b l ic h  g e r in g e r  u n d  sc h w a n k t  zw ischen  10 
u n d  30 o/o. D ie g e ra d e  fü r  die v o r l ie g en d e n  Zw ecke 
in F r a g e  k o m m en d en  S te ine  w e rd e n  in  d e r  R egel 
aus  e i n e m  u n p la s t is ch en ,  to n e rd e re ic h e n  T o n ,  dem  
»flintclay« h e rg e s te l l t .  D ies  is t  ein  n am en tl ich  in 
d e r  G e g e n d  von  P i t t s b u rg  u n d  St. Louis  in  g ro ß e n  
M e n g en  v o rk o m m e n d e r  R o h s to f f ,  d e r  n u r  z. T . w ie 
u n se r  S ch ie fe rton  m it S te in k o h le n f lö z e n  w e c h se l 
lager t ,  z. T .  je d o ch ,  d u rc h  K o h le  kaum  v e ru n re in ig t ,  
in g ro ß e n  L ag e rn  z u ta g e tr i t t  u n d  im T a g e b a u  a b 
g e b a u t  w ird .  A nsche inend  h a n d e l t  es sich im le tz t 
g e n a n n te n  F a l le  um  u r sp rü n g l ic h  p la s t is c h e  T o n la g e r ,  
d ie  s p ä te r  d u rch  G eb irg sd ru c k ,  v ie lle ich t  bei e r h ö h 
te r  T e m p e ra tu r ,  ih re  u r s p rü n g l ic h e  S tru k tu r  v e rä n 
d e r t  haben  u n d  u n b i ld sa m  g e w o rd e n  sind. D iese 
T o n e  w e rd e n  fe in  g e m ah le n ,  m it einem, ab g e m e sse n e n  
W a s s e rg e h a l t  von  6 - 7  o/o s o r g fä l t i g  g em isc h t  und  
m it  H ilfe  h y d ra u l i sc h e r  o d e r  m ech a n isc h e r  P re s se n  
u n te r  e inem  D ruck  v o n  e tw a  200  k g /c m 2 zu  N o rm a l 
s te inen  sow ie  auch  g r o ß e n  F o rm s te in e n  g e p re ß t .  
D a s  A n m ac h w asse r  f ü h r t  m a n  h ä u f ig  in  D a m p f fo rm  
ein. D ie S te ine  la ssen  sich f a s t  u n m i t te lb a r  nach  der  
F o r m g e b u n g  o h n e  T ro c k n u n g  zum  B rennen  e in se tzen  
u n d  w e rd e n  zu r  m ö g l ic h s te n  V erm e id u n g  des  N a c h 
sc h w in d en s  v e rh ä l tn is m ä ß ig  hoch  a u f  T e m p e r a tu r e n  
von  S eg e rk e g e l  1 1 - 1 2  g e b r a n n t . ' H ie r  sei bem erk t,  daß  
v e rg le ic h en d e  U n te r s u c h u n g e n  d eu tsch e r  S eg e rk e g e l  
m it den  a m er ik a n isch e n  O r to n k e g e ln  im B ureau  o f  
S ta n d a rd s  die v o l l s tä n d ig e  Ü b ere in s t im m u n g  d e r  e n t 
sp rec h en d e n  T e m p e ra tu rw e r te  b e id e r  K eg e la r te n  o b e r 
h a lb  von K egel 1 e rg e b en  haben .  D ie m a sch in en 
m ä ß ig  t ro c k e n g e p re ß te n  S te ine  w eisen  eine se h r
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g la t te ,  g le ich a r t ig e  O b er f läc h e ,  ein e inheit l iches  G e 
fü g e  o h n e  Z onen  und  Lunker, fe s te  Ecken  und  K an 
ten sow ie  eine g e r in g e  B re n n sc h w in d u n g  auf. Ih re  
M a ß h a l t ig k e i t  is t  rech t  be f r ied ig en d ,  w eil d e r  G eh a l t  
an  A n m ac h w asse r  und  d a h e r  auch  die B ren n sch w in 
d u n g  g e r in g  ist. D a sie nu r  au s  e i n e m ,  p rak tisch  
qu a rz fre ien  T o n  bes tehen , sind U n te rsc h ied e  der  A us 
d eh n u n g sk o e f f iz ie n te n  der  e inze lnen  G e fü g e b e s ta n d 
te ile  n ich t  v o rh a n d e n .  Die S te ine  ze igen  d a h e r  g e g e n  
p lö tz l iche  T e m p e ra tu r sc h w a n k u n g e n  eine h o h e  U n 
em pfind lichkeit ,  die g e ra d e  fü r  die K ap p en s te in e  von 
D am p fk e sse ln  w ich t ig  ist. Da d iese  Steine a u ß e r 
dem  einen  T o n e r d e g e h a l t  zw ischen  40 und  50  o/o 
besitzen , s ind  sie auch v e rh ä l tn is m ä ß ig  w id e r s ta n d s 
f ä h ig  g eg e n  den A n g r i f f  F e O -re ic h e r  Aschen.

T o r k r e t - S p r i t z v e r f a h r e n  z u r  A u s b e s s e r u n g  

v o n  F e u e r b r ü c k e n .

M an  ha t  auch  d a s  in D e u tsch la n d  in le tz te r  Zeit 
b e s o n d e rs  fü r  die Z u s te l lu n g  von  G ie ß p fa n n e n  b e 
nu tz te  T o rk re t -S p r i tz v e r fa h re n  fü r  A u sb esse ru n g en  
von  K esse lm au erw erk  h e ra n g ez o g en .  Bei k o h le n 
s ta u b g e fe u e r te n  K esse ln  m it B i ldung  d ü n n f lü s s ig e r  
Schlacke ha t  sich d ieses  V erfah ren ,  bei dem  eine 
M is c h u n g  von  e tw a 1 Teil R o h to n  m it ' 3 - 4  T e i len  
S ch am o tte  u n te r  3 at D ru ck  in e iner  D icke von  20 mm  
a u f  das  M a u e rw e rk  a u fg e sp r i tz t  w ird ,,  a l le rd in g s  
n ich t  b e w ä h r t1. In den  F ä l len ,  in denen  d as  f e u e r 
fes te  M a u e rw e rk  d e r  A sche n icht w id e rs te h e n  konnte , 
w u rd e  auch  d iese  S chu tzsch ich t vö l l ig  w eg g e w a sc h en .  
D ies g il t  in noch  h ö h e r in  M a ß e  von den v ie lfach  
an g e p r ie se n e n  A n s t r i c h m i t t e l n ,  die n u r  in e iner  
D icke von  2 mm a u fg e s tr ich e n  w erd en  und  m eist 
g esch m o lzen e  T o n e rd e  o d e r  z irk o n h a l t ig e '  S to ffe  
en tha lten .

D ag e g en  ha t  sich d as  S p r i tz v e r fa h re n  ansche inend  
fü r  die  In s ta n d s e tz u n g  d e r  F e u e rb rü c k e n  von  W a n -  
d e r ro s t f e u e ru n g e n  b e w ä h rt .  A uf einem  g r o ß e n  S ta h l 
w erk  bei P i t t s b u r g  w u rd e  m ir  m itge te il t ,  d aß  bei 
d e r  zu rze it  v e rw an d ten  K ohle  eine F e u c rb rü ck e
7 M o n a te  hielt. W u rd e  e inm al m it  d e r  T o rk re t-  
v o r r ic h tu n g  eine neue fe u e rfe s te  Sch ich t von  20 m m  
au f  g esp r i tz t ,  so  ko n n te  m an  die L eb e n sd au e r  der  
F e u e rb rü c k e  um 3 M o n a te  ve r lä n g e rn .  D ie K osten  
s te l l ten  sich dabe i  w ie  f o lg t :

Feuerfeste Zuste llung  einer Feuerbrücke der 
W anderrostkessel, die bei der  ungünstigen  
Asche der verw andten Kohle 7 Monate hält . 425 ,00

Auf einen M onat b e r e c h n e t ..................................... 60,70
Einmaliges Anschießen mit der  Torkretvorrich- 

tung, das die Lebensdauer um  3 Monate
v e r l ä n g e r t .....................................................................37,00

Ersparnis durch  Anschießen bei einem Kessel:
3 ■ 6 0 , 7 - 3 7  =  ...................................... ...... . . 145,10

Ersparnis bei 51 K e s s e l n ............................................  7400 |00
Eine Torkretvorrichtung k o s t e t ................................ 1350,00

D iese A rt  d e r  A u sb e s s e ru n g  b ed e u te t  a lso  eine 
g an z  e rheb liche  E rsp arn is .

> vgl. Glückauf 1925, S. 864.

H o c h f e u e r f e s t e  B a u s t o f f e .

Sechs F ab r iken  s te llen  t o n e r d e r e i c h e  Steine ! 
m it 6 0 - 7 0 « 'o  T o n e rd e  du rch  M isch u n g  von Flintcläy |  
mit h o ch v o rg e b ra n n tcm  D iasp o r  her. D iaspo r,  ein Ton- i 
e rd e h y d ra t ,  das  sich in l in sen fö rm ig  zutagetretenden 
L ag e rn  im m ittle rn  W e s te n  des  S taa tes  Missouri 
findet,  e n th ä l t  im g e b ra n n te n  Z ustand  rd. 80o/oAl.,03l 1 
15<yoSi02 und 3 o/o T i 0 2. E r  w ird  bei Segerkegel 20 I 
v o rg eb ran n t ,  dann  ze rk le ine r t  u n d  als Scham otte dem j 
F l in tc läy  zugese tz t .  D e ra r t ig e  D iaspors te ine  zeich- f 
nen sich d u rch  eine g r o ß e  Widerstandsfähigkeit J 
g eg e n  geschm olzene  Schlacke, eine hohe  Druck
e rw e ich u n g s te m p e ra tu r  (ü b e r  1300°  C ) sowie durch [ 
g e r in g e  E m pfind lichke i t  g eg e n  Temperatunvechsel 
aus. Ih re r  V erw en d u n g  s teh t  je d o c h  der  höhere ; 
P re is  en tgegen ,  d e r  d u rchschn it t l ich  2i/a mal so hoch ; 
ist. wie d e r je n ig e  g ew ö h n lich e r  Scham ottesteine. Die ! 
N o rto n  Co. b r in g t  auch feu e rfe s te  S teine mit einem 
G e h a l t  an g esch m o lze n er  T o n e rd e  in den  Handel, i  
d ie  jed o ch  ziemlich te m p era tu re m p f in d l ich  und natür
lich noch  erheb lich  te u re r  sind.

Von än d e rn  hoch feu er fe s ten  S to ffen  sind sowohl j 

bei W a n d e r ro s t f e u e ru n g e n  als auch  bei Kohlenstaub- 
feu e ru n g e n  ge legen tl ich  fü r  Sonderzw ecke  Steine aus jj 

K a r b o r u n d  v e rw an d t  w o rd en ,  und  zwar entweder ; 
eine als »C arbofrax«  bezeichnete  M isch u n g  von 90 Tei
len K arbo rund  mit rd. 10 T eilen  T o n  oder  eine nur 
aus  rek r is ta l l is ie r tem  reinem  K arb o ru n d  hergestellte |  
S o r te  »Refrax«i. Beide A rten  l ie fe r t  die Carbo- 
run d u m  Co. D er  P re is  is t e tw a 15 mal so hoch, j 

w ie der  g ew ö h n lich e r  S cham ottes te ine .  W egen dieses ¡| 
hohen  P re ises  w erd en  sie n u r  in Ausnahmefällen an \ 
den S te llen  benutzt,  w o  a n d e re  feuerfeste  Steine 
nicht hal ten , so  z. B. fü r  die u n te rs ten  6 Lagen der 
S e itenw ände  von  W a n d e r ro s t fe u e ru n g e n ,  wo eine j 

s ta rke  chem ische und  m echan ische  Wechselwirkung 
zwischen den  g es in te r ten  A schen  und  dem Mauerwerk 
s ta ttf inde t.  Es ha t sich je d o c h  herausgestell t ,  daß 
bei F eO - und  bei CaO -re ichen  Schlacken auch die 
K arb o ru n d s te in e  n icht hal ten . B esonders  schädlich 
ist d e r  S ch w efe lgeha lt ,  de r  in den  K ohlen, an Eisen 
geb u n d e n ,  a ls  Schw efe lk ies  vo rkom m t. Falls der 
G e h a l t  an Schw efel in d en  K ohlen  1 o/o übersch re ite t, 

sind e r fa h ru n g sg e m ä ß  K arb o ru n d s te in e  nicht halt
b a re r  a ls  g ew ö h n lich e  S cham ottes te ine .

Schließ lich  sind noch  die aus  80<yo geschm olzener 

M ag n es ia  und  20 o/o g esch m o lze n e r  Tonerde be
s tehenden  S p i n e l l s t e i n e  sow ie d ie  künstlichen Mul- 
l i t s « te in e  zu nennen .  M ull i t  is t die V erb in dun g

3 A120 3 • 2 S i 0 2, die m an bei e tw a 1 8 0 0 ° C  entweder 
a u s  A ndalus it ,  Zyanit  o d e r  S ill im an it  un ter  Abschei
d u n g  von  e tw as S i 0 2 o d e r  aus  h o c h to n e rd e re ic h e n  

M isch u n g en  im e lek tr ischen  O fe n  durch  Schmelzen 

gew inn t .  Die le tz tg en a n n ten  Steine werden heute 
n u r  ve rsuchsw eise  in g e r in g e n  M engen  hergeste» 
und sind  im offenen  H an d e l  n ich t zu erhalten.
P re is  d ü r f te  auch m in d es ten s  das  8 - bis 10  fache des
jen igen  g ew ö h n lich e r  S cham ottes te ine  betragen.

Die V erw en d u n g  h o ch fe u e r fe s te r  Baustoffe <lir 
d ie  A u sm a u e ru n g  d er  F e u e r r ä u m e  von Dampfte*" | ,  
sein scheide t a l s o  a u s  w i r t s c h a f t l i c h e n  Gründen pra'"
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tisch aus. M an w ünsch t ,  m it den  n o rm a le n  Scha
mottesteinen auszukom m en , und  h ilft  sich, wie sp ä te r  
gezeigt wird, in den  F ä l len ,  in d en e n  d iese n icht 
halten, mit W a sse rk ü h lu n g .

Einteilung, Eigenschaften und Prüfung der Steinkohlenaschen.

Für die H a l tb a rk e i t  d e r  feu e rfe s ten  Z u s te l lu n g  
sind Menge, S ch m e lz tem p e ra tu r  und  chem ische Z u 
sammensetzung d e r  m i t  ih r  in inn ige  B e rü h ru n g  
kommenden K ohlenaschen  von  m a ß g e b e n d e m  E in 
fluß. Eine m ög lichs t  gen a u e  K enn tn is  d ieser  E ig e n 
schaften der K oh lenaschen  is t  d a h e r ,  w ie M ü n z i n g e r  
in seinen A rbeiten  w ie d e rh o l t  h e rv o rg e h o b e n  hat, 
von großer W ichtigkeit .  In  A m erika h a t  d a s  B ureau 
of Mines diese F ra g e n  in den  le tzten  J a h re n  d u rch  
F ie ld n e r  und  seine M i ta r b e i t e r 1 w e itg eh e n d  k lä ren  
lassen. Aus ih ren  V erö ffe n t l ic h u n g en  en tn eh m e ich 
folgende A ngaben .

B e z ie h u n g e n  z w i s c h e n  c h e m i s c h e r  Z u s a m m e n 
se tzu n g  u n d  S c h m e l z b a r k e i t  a m e r i k a n i s c h e r  

S t e i n k o h l e n a s c h e n .

Vor
kommen

west

Montana

lieh

Illinois Pennsyl
vanien

östlich
West-

Virginia Kentucky

ö p 2060 2320 2500 2730 2900

u o. o r  
in ^ 1130 1270 1370 1500 1590

Zusammen
setzung : °l10 °lIo 0/Io °/Io °lIo

SiOa 30,7 46,2 49,7 51,0 58,5
AI2O3 19,6 22,9 26,8 30,9 30,6
FfiäOä 18,9 7,7 . 11,4 10,7 4,2
Ti° 2 1,1 1,0 1,2 1,9 1,8
CaO 11,3 10,1 4,2 2,1 2,0
MgO 3,7 1,6 0,8 0,9 0,4
Na20 1,9 0,7 1,6 1,0 0,7
KgO 0,5 0,8 1,3 0,4 0,9
SO3 12,2 8,9 2,5 0,6 0,9

E i n t e i l u n g  d e r  S t e i n k o h l e n a s c h e n  
n a c h  d e r  S c h m e l z b a r k e i t .

Klasse 1. Schwer schm elzba re  A schen, S chm elzpunk t 
höher  als  2600°  F  =  1425°  C.

Klasse 2. Aschen von  m i t t le re r  Schm elzbarkeit ,  
2 2 0 0 -  2500°  F -  1 2 0 0 - 1 4 2 5  0 C.

Klasse 3. N iedr ig  schm elzende  A schen  von weniger 
als 2 2 0 0 o F - 1 2 0 0 ° C .

Klasse 1 is t  v e rh ä l tn ism ä ß ig  se lten  u n d  ko m m t 
nur vereinzelt in  den  ös tl ichen  K o h len lag e rn  der 
Vereinigten S taa ten  vor. K lasse 2 is t  am  v erb re ite t 
sten bei den östl ichen  K o h len v o rk o m m en .  K lasse 3 
fmdet sich bei den  w es t l ich en  K oh len lag e rn .  Bei 
mehr als 100 u n te rsu c h te n  S te inkoh len  und  S tein 
kohlenaschen sind fo lg e n d e  W e r te  am h äu f ig s ten :

, ' F'*!<tneri Ober Probenahme und Analyse von Kohlen und Kohlen- 
F t ' M 1.  B“reau of Mines, 1914, Techn. Paper 76; F i e l d n e r ,  H a l l  und 

. ' e Schmelzbarkeit von Kohlenaschen und die Bestimmung der Er- 
™ ™ emperatur, Bureau of Mines, 1918, Bull. 129; S e iv ig  und 

ner: Schmelzbarkeit der Kohlenaschen in den Vereinigten Staaten, 
ureau of Mines, 1922, Bull. 209.

Gesanitaschen- 
gehalt der 

trocknen Kohle

Schmelzbarkeit 
der Aschen

W e s t - V i r g i n i a
°F 2300-2600 
»C 1260-1425 

P e n n s y l v a n i e n  
°F 2200-2400 
°C 1200-1315 

I l l i n o i s  (Bezirke St. Louis und Chikago) 
°F -2000-2100 , ,
°C 1090-1150

7 - 8

9 - 1 1

Schwefelgehalt
der

trocknen Kohle

rd. 1

1 , 5 - 2,5

3 - 5

A bgesehen  von  d e r  K lasse  3 sche inen  m ith in  die 
S ch m elz tem p era tu ren  d e r  K o h len a sc h en  in A m erika  
h ö h e r  als  in D e u tsch la n d  zu liegen .

M a ß g e b e n d  fü r  d ie  B e w e r tu n g  d e r  S chm elz tem 
p e ra tu r  von  K oh lenaschen  is t  die  A r t  i h r e r  B e 
s t i m m u n g .  D as  B ureau  o f  M ines  h a t  d a f ü r  eine 
V o rsc h r if t  au sg ea rb e i te t ,  d ie  e inw andfre ie ,  e n g  b e 
g ren z te  W e r te  geben  soll. D u rch  V orve rsuche  w a r  
fe s tg e s te l l t  w o rd e n ,  d aß  die A tm o sp h ä re ,  in d e r  die 
S ch m e lzp u n k tb es t im m u n g  v o rg e n o m m e n  w u rd e ,  den  
g rö ß te n  E in f luß  a u f  d as  E rg e b n is  ha t te .  S ta rk  
ox y d ie ren d e  und  s ta rk  C O -h a l t ig e  O fe n g a s e  e rg a b e n  
bei d e rse lb en  A sche die h ö ch s ten  S ch m e lz tem p e ra 
tu re n ;  die n ied r ig s ten  liefer te  eine A tm o sp h ä re ,  in  
d e r  d as  F e r r io x y d  nu r  zu F e r ro o x y d  re d u z ie r t  w u rd e .  
G in g  die R eduk tion  bis zum m e ta l l ischen  E isen, so 
s t ieg  die S ch m e lz tem p e ra tu r  w ieder .  Im g an z en  kön 
nen bei d e rse lb en  A sche U n te rsc h ied e  b is  zu  40 0 °  C 
auf tre ten .

D as  B ureau  of  M ines  bes t im m t a lso  d ie  n ie d r ig s te  
m ög liche  S ch m e lz tem p e ra tu r  in e iner  re d u z ie ren d e n  
A tm o sp h ä re ,  in d e r  a l le  E ise n o x y d e  zu E ise n o x y d u l  
r e d u z ie r t  w erd en .  Als O fe n  d ien t  ein G a s g e b lä s e 
ofen, bei dem  m an  L uft  u n d  G a s  so e ins te l l t ,  d aß  
in den  V erb re n n u n g sg a se n  kein  S a u e r s to f f  m e h r  u n d
7 -  9 o/o, K oh len o x y d  en th a l ten  sind. E ine  ähn lich  
zusam m en g e se tz te  A tm o sp h ä re  h ab e n  die in D e u ts c h 
land  üb lichen  sen k rech t s te h e n d e n  K o h le n g r ie sw id e r 
s tandsö fen ,  w e n n  sie u n te n  g e s c h lo s s e n  s in d ;  m an 
kann  sie a lso  als  E rs a tz  d e r  G a sg e b lä se ö fe n  v e r 
w enden .

5 0 - 1 0 0  g  K o h len asch e  w e rd e n  ze rk le ine r t ,  bis 
sie d u rch  ein Sieb m it 0 ,25 m m  M a sch e n w e ite  h in 
d u rch g e h en ,  u n d  au f  e iner  S c h a m o tte p la t te  bei 800 
b is  900° C  so  la n g e  erh itz t,  b is  a l le  u n v e rb ra n n te n  
B estand te i le  v e rb ra n n t  o d e r  v e ra sc h t  s in d ;  5 - 1 0  g  
d av o n  ze rk le in e r t  m an  in e inem  A c h a tm ö rse r  so 
fein, daß  sie d u rch  ein 5000-M aschen-S ieb  h in d u rc h 
gehen ,  u n d  e rh i tz t  s ie  d a r a u f  in  e inem  P o rz e l l a n 
tiegel 2 s t  la n g  im S a u e r s to f f s t ro m  au f  8 0 0 - 8 5 0 °  C, 
um eine v o l ls tän d ig e  u n d  g le ich m äß ig e  O x y d a t io n  
d e r  A sche zu erz ielen .

Zu dem  A sch en p u lv e r  k om m en  n u n  10 o/o D e x t r in 
lösung , w o d u rc h  m a n  eine p la s t isch e  M a sse  e rh ä l t ,  
die in die  b e k a n n te  F o rm  d e r  S eg e rk e g e l  v e r fo rm t  
w ird ;  die K egel s ind  19 cm hoch , e ine Seite der  
dre ieck igen  G ru n d f lä c h e  i s t  6 m m  lan g .  D ie g e 
tro ck n e ten  K ege l se tz t  m an  m it  e in e r  p la s t ischen  
M isc h u n g  von  g le ichen  T e i len  K ao lin  u n d  ka lz in ier 
te r  T o n e r d e  a u f  e ine G ru n d p la t t e  au f .  D as  G anze
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w ird  g e t ro c k n e t  u n d  im M u ffe lo fe n  au f  D u n k e lro t 
g lu t  e rh itz t ,  d am it  d as  D ex tr in  he ra u sb re n n t .

D ie T e m p e r a tu r m e s s u n g  kann  th e rm o e le k tr isc h  
ö d e r  op tisch  e r fo lg en .  Im. O fe n  lä ß t  sich die P ro b e  
bis 800° C ziemlich schnell  erh itzen ,  o b e rh a lb  von  
800°  is t  die E rh i tz u n g s g e sc h w in d ig k e i t  zw ischen
5 u n d  10° j e  min zu halten . Als S c h m e lz tem p e 
r a tu r  g il t  d ie jen ige ,  bei w e lch er  d e r  Kegel zu einem 
ru n d en  K lum pen  zu sam m en g e sch m o lze n  ist. Die 
F e h le rg re n z e  so ll  bei d em se lb en  B eobach te r  rd. 
30°  C, bei ve rsch iedenen  B e o bach te rn  e tw a 50° C 
b e tragen .

W ird  a ls  S c h m e lz tem p e ra tu r  d a g e g en ,  w ie es in 
d e r  K eram ik üb lich  ist, die T e m p e r a tu r  bezeichnet,  
bei d e r  ein Kegel so Weit um bieg t,  daß  se ine Spitze 
d ie  G ru n d f lä c h e  b e rü h r t ,  so  e r h ä l t  m an  T e m p e r a tu r 
g rade ,  die rd . 8 0 - . 1 0 0 ° G  n ied r ige r  l iegen als  die 
am erikan ischen  W e r te .  D ieser  U n te rsc h ied  is t  beim 
V erg le ich  von  S ch la ck e n sch m elz te m p era tu re n  aus  dem  
deu tsch e n  u n d  am er ikan ischen  S ch r if t tu m  zu b erück 
sich tigen . C a r t e r 1 von  d e r  D e tro i t  E d ison  Co. 
s c h re ib t  als  A sch e n sch m elz te m p era tu r  von  K ohlen , 
die in W a n d e r ro s t -  o d e r  K o h le n s ta u b fe u e ru n g e n  v e r 
w a n d t  w e rd e n  so llen ,  m in d es te n s  2500°  F  l 370° C 
vor. D ieser  W e r t  l ieg t  a lso , w enn  m an  die v e r 
sch iedenen  B e s t im m u n g sa r ten  d e r  S ch m e lz tem p e ra tu r  
berücksich t ig t ,  im m er noch  e tw as  h ö h e r  als  die von 
S c h u l t e 2 fü r  ve rsch iedene  R u h rk o h le n a r te n  a n g e 
geb e n en  m it t ie rn  A sch e n sch m elz p u n k te .  C a r te r :  
1 3 7 0 - 1 0 0  (8 0 )  == 1270°  C  (1 2 9 0 ) ,  S chu lte  1 1 G 5 -  
1250°  C.

In m einem  L ab o ra to r iu m  f in d e t  die E rh i tz u n g  
in einem elektrischen, senkrecht stehenden und  unten 
g e sc h lo sse n e n  K o h le n g r ie sw id e rs ta n d so fe n  von  e tw a 
60 -  80 m m  D u rc h m e sse r  s ta tt .  D ie Kegel aus  d e r  
A sche  w erd en  im Kre ise au f  einer  ru n d e n  U n te r 
la g sp la t te  au fg e s te l l t .  Zur T e m p e r a tu r m e s s u n g  d ien t 
ein G lü h fa d e n p y ro m e te r ,  m it dem  m a n  die M it te  der  
P la t te  m it den K ege ln  anzie lt.  Zur scharfen  E in 
s te l lu n g  des  P y ro m e te rs  w ird  au f  die M it te  der  
P la t te  ein k re is ru n d e r  F leck  von  1 0 - 1 5  m m  D u rc h 
m esse r  v o n ' f e in g e m a h le n e m  und  in  W a s s e r  a u f 
g e sch lä m m tem  C h ro m o x y d  au fg e tra g en .

W ic h t ig  is t  d ie  P r ü f u n g  des  g esch m o lze n en  
K ege ls  au f  M a g n e t ism u s .  W e n n  d a s  E ise n o x y d  in 
d e r  re d u z ie ren d e n  A tm o sp h ä re  d es  O fe n s  zu m e ta l l i 
schem  E isen  red u z ie r t  w o rd e n  ist, s te ig t  d ie  S chm elz 
te m p e ra tu r  d e r  A sche s e h r  s ta rk  an, d a  d a s  m e ta l 
lische Eisen  n ich t m e h r  a ls  F lu ß m it te l  an  d e r  E r 
n ie d r ig u n g  d es  S ch m e lzp u n k te s  d e r  Schlacke mit- 
w irken  kann . M an  p r ü f t  desh a lb  den  gesch m o lze n en  
K egel m it H ilfe  e ines s ta rk e n  E le k tro m a g n e te n .  D er  
K egel d a r f  nu r  w en ig  o d e r  ü b e rh a u p t  keine m a g n e t i 
schen E ig e n sc h a f te n  ze igen. E ine  zw eite  P rü f u n g  
au f  m e ta l l isches  E isen  b e s te h t  da r in ,  d aß  m an  eine 
f r isch  a n g e sc h la g e n e  F lä c h e  des  g esch m o lze n en  Ke
g e ls  m i t  K u p fe rs u lfa t lö s u n g  be tu p f t .  M e ta l l isc h es  
E isen  lä ß t  sich u n te r  dem  M ik ro sk o p  le ich t an d e r

‘ C a r t e r :  Feuerfeste Baustoffe bei der Detroit Edison Co., Vortrag, 
gehalten auf der Versammlung der Refract. Manufact. Assoc. in Pittsburg 
am 3. Okt. 1924.

* S c h u l te :  Z. V. d, I. 1924, S. 1071.

A u ssch e id u n g  von  ro tem  K u p fe r  an  den  eisenhaltigen 
S te llen  erkennen .

Laboratoriumsprüfung feuerfester Steine, Besonders auf 
Widerstandsfähigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel so

wie gegen Schlackenangriff.

D ie P r ü f u n g  feu e r fe s te r  S te ine  u n te r  Berücksich
t ig u n g  ih re r  V erw en d u n g  in D am pfkesse ln  ist in 
A m erika  w e itg eh e n d  a u s g e b a u t  w o rd e n .  Die Prii- 
fu n g s v e r fa h re n  w e rd e n  d u rc h  die Amerikanische Ge
se l lsc h a f t  f ü r  techn ische  M a te r ia lp rü fu n g  festgelegt 
und  in dem  Buche »S tandards« v e rö f fe n t l ic h t1.

Die U n te r s u c h u n g  e rs tre ck t  sich au f  folgende 
E ig e n sc h a f te n :  1. C hem ische  Z usam m ense tzung  (nur 
S iO s, A 1 ,0 3 u n d  F c 20 ;t). 2. K egelschm elzpunkt (an
d e r  g ep u lv e r te n  P ro b e ) .  3. M a ß h a l t ig k e i t  nach fünf
s tü n d ig e r  D a u e re rh i tz u n g  au f  1400°  C. 4. Druck
e rw e ich u n g sv e rh a l te n  ( h o c h k a n t  g es te l l te  Normal- 
s te ine w erd en  bei 1,7 k g /c m 2 g le ichb leibender Be
la s tu n g  w ä h re n d  H /2 s t  au f  1350°  C  e rh itz t  und die 
e in g e tre ten e n  V e rä n d e ru n g e n  g em esse n  oder beob
a c h te t ;  vgl. je d o c h  hierzu  die . in den  beiden letzten 
A b schn it ten  d ieses  A ufsa tzes  a n g e g e b e n e n  Abände
r u n g e n ) .  5. P o r ig k e i t  in G ew ich tsan te i len  des ab
s o rb ie r te n  W a s s e r s  a n  d e r  e in g esa n d te n  und auf 
1400°  C  n a c h g e b ra n n te n  P ro b e .  6. Petrographische 
Z u sa m m e n se tz u n g  d e r  a u f  1400°  C  nachgebrannten 
S te ine  h ins ich tl ich  ih re s  G e h a l te s  an  fre iem  Quarz, 
C r is toba li t ,  M u ll i t  (3  A l2O s . 2 S i 0 2) und  Glas. 7, 
W id e r s ta n d s fä h ig k e i t  g eg e n  p lö tz l ichen  Temperatur- 
w echse l  (A b sc h re c k p rü fu n g ) .  8. W iderstandsfähig
keit g e g e n  S ch lackenangr if f .

D ie be iden  le tz tg en a n n ten  E ig e n sch a f ten  gehören 
zu den  w ich t ig s ten  A n fo rd e ru n g e n ,  d ie  an  das feuer
fes te  M a u e rw e rk  in D am p fk e sse l fe u e ru n g e n  gestellt 
w erden .  D ie A b sc h re c k p rü fu n g  is t  im  Gegensatz zu 
D e u tsch la n d  g e n o rm t  u n d  w ird  s tä n d ig  angewandt. 
D a m an auch  P rü f u n g e n  a u f  W iderstandsfähigkeit 
g e g e n  S c h la ck e n an g r if f  m e is t  im A u f t ra g  von Groß
k ra f tw erk en  in g rö ß e rm  M a ß s ta b e  im Laboratorium 
d u rc h fü h r t ,  sche in t  es m ir  w ich tig ,  a u f  diese beiden 
P rü f u n g s a r te n  h ier  ku rz  e inzugehen .

D ie  F e s ts te l lu n g  d e r  W id e rs ta n d s fä h ig k e i t  gegen 
p l ö t z l i c h e n  T e m p e r a t u r w e c h s e l ,  die das e ine  ame- 
riakanische W o r t  »spalling« kennzeichnet, erfolgt durch 
eine A b sc h re c k p rü fu n g  (q u e n c h in g  te s t) .  Nach den 
v o r läu f ig e n  N o rm e n  d e r  A m er ikan ischen  Gesellschaft 
fü r  M a te r ia lp rü fu n g  w ird  d ie  A bschreckprüfung  an 
N o rm a ls te in e n  d u rc h g e fü h r t ,  d ie zu n ä ch s t  in nicht 
w e n ig e r  a ls  5 st  in e inem  g ee ig n e ten  O fe n  auf 14005 
C  e rh i tz t  u n d  5 s t  a u f  d ie se r  T e m p e r a tu r  gehalten 
w erd en .  D an a ch  so llen  d iese  S te ine  im O fen abküh
len, o h n e  daß  L u ft  von  a u ß e n  an sie he ran tre ten  

kann . Die so  n a c h g e b ra n n te n  S te ine  b au t  man in 
d ie  o f fe n e  T ü r  e ines g ee ig n e ten  O fe n s  ein und er
h itzt sie au f  d e r  inne rn  Seite bis au f  850°  C, w ährend 

d as  äu ß e re  E n d e  d e r  E in w irk u n g  d e r  um gebenden 

L uft a u s g e se tz t  ist. Je d e  S tu n d e  so ll  das  heiße 
E n d e  des  S teines  fü r  3 m in  in f l ießendes  Wasser

1 Die »Standards« werden von der American Society for Testing M a ie r iÄ  

Philadelphia, 1315 Spruce Street, alle 3 Jahre herausgegeben; letzte Ausga 
1924, Preis 11 $.
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bis zu einer T iefe von  10 cm e in g e ta u ch t  w e rd e n ;  
dann nimmt m an den  S te in  he raus .  In n e rh a lb  5 min 
entweicht der D am pf, w o ra u f  d e r  Stein w ied e r  in 
die Ofentür g eb rach t w ird . D ieses  A bschrecken  is t  
so oft zu w iederholen , bis d e r  P ro b e s te in  zerbrich t.  
Als Versagen des S teines g i l t  es, w e n n  en tw e d e r  
der erhitzte Teil d es  S te ines v o l l s tä n d ig  w eg p la tz t  
oder wenn das G e fü g e  so  w e it  z e rm ü rb t  w ird ,  daß 
sich der Stein zwischen den  F in g e rn  le ich t ze rre iben  
läßt. Maßgebend is t  d a s  E rg e b n is  an  5 N o rm a l 
steinen derselben L ieferung .

Je nach der B ean sp ru c h u n g  d es  F e u e r ra u m e s  oder 
der Dampfleistung des  K esse ls  j e  m a H eiz f läche  
verlangt man, daß  die fe u e rfe s te n  S te ine  5 - 1 5  
Abschreckungen aü sha lten .  Dr. S t e g e r  h a t  in 
meinem Laboratorium  eine A nzah l d eu tsch e r  f e u e r 
fester Steine in ähn l iche r  W e ise  g e p r ü f t  und  ist 
nicht über sieben A b sch rec k u n g en  g ekom m en .  In 
derselben W eise von ihm  g e p rü f te  am erikan ische  
Steine waren nach 17 A b sch rec k u n g en  noch  nicht 
beschädigt. Dieses e in fach  d u rc h z u fü h re n d e  P rü f 
verfahren sollte m an  auch  bei u n s  anw enden .

F ü r  d ie  P r ü f u n g  a u f  W i d e r s t a n d s f ä h i g k e i t  
gegen S c h l a c k e n a n g r i f f  d ienen  versch iedene  Ver
fahren. Einmal w erd en  feu e r fe s te  S teine m it den 
entsprechenden Aschen, deren  K o rn g rö ß e n z u sa m m e n 
setzung genau fe s tg e le g t  ist, im V erhä l tn is  4 T e i le  
Schamottesteine u n d  1 T e i l  A sche zu  K ege ln  g e f o r m t  
und deren S chm elz tem pera tu r  fe s tg e s te l l t .  D ieses 
Verfahren ist nu r  s e h r  b eh e lfsm ä ß ig ,  w eil d as  G e 
füge des Steins u n d  d ie  ä u ß e re  B re n n h a u t  d a d u rc h  
zerstört werden, so daß  sich so n s t  g u t  b ew ä h re n d e  
Steine bei dieser P r ü f u n g s a r t  v e r sa g e n  können.

Eine bessere P rü fw e ise  zu r  F e s ts te l lu n g  der  
Widerstandsfähigkeit f e u e r fe s te r  S te ine  geg e n  die 
gemeinsame W irk u n g  v o n  g esch m o lze n e r  Asche, 
Flugstaub und h o h e r  T e m p e r a tu r  h a t  G e l l e r 1 im 
Bureau of S tan d a rd s  a u s g e p ro b t .  In einem g a s 
beheizten Ofen m it  e inem  In n en rau m  von  I m 3 
Größe wurde aus den  zu  u n te rsu c h e n d e n  S te inen  
eine Feuerbrücke a u fg e b a u t  u n d  d a ra u f  eine du rch  
ein Sieb von 250 M asch en  je  e in 2 ges ieb te  M e n g e  
von 675 g  fe in g e p u lv e r te r  K o h len asch e  geb lasen .  
Die Asche hatte eine S ch m e lz tem p e ra tu r  von  1 1 0 0 ° C  
und folgende Z u sam m en se tz u n g :  S i 0 2 30,7o/0, A120 3 
19,6o/o, Fe20 3 18,9o/o, TiOo 1 , 1 % ’ C aO  1 1 , 3 %  
% 0  3,7o/0) N a , 0  1,9 o/o, K20  0,5 o/0, S 0 2 12,2o/0. 
Das Aufblasen d au e r te  1 i/2 st  u n d  fan d  bei 1450° C 
*iatt. Da Geller im R a h m e n  d ieser  U n te rsu c h u n 
gen nur Scham otteste ine p rü f te ,  w aren  die U n te r 
schiede verhä ltn ism äßig  ger ing .

Die W est Penn. P o w e r  Co. in P i t t s b u r g  h a t te  
das Laboratorium des  V ereins f e u e rfe s te r  F ab r ik en  
Amerikas beauftrag t,  • in g rö ß e rm  M a ß s ta b e  den

hlackenangriff e iner u n g ü n s t ig e n  K oh lenasche  au f  
'erschiedene Arten fe i ie r fe s te r  S te ine  zu p rü fen .  Die

esellschaft, die ve rsc h ied e n e  g r o ß e  D am pfkesse l  
ini Bau hatte, w o ll te  au f  d iese  W e ise  die zw eck 
mäßigste Art feu e rfe s te r  S teine a u s f in d ig  m achen

oii. , ê' lle Untersuchungen werden in den beiden letzten Abschnitten ein- 
äenender behandelt.

und  ließ sich die V ersuche  nach  A n g ab e  des  Leiters  
der  V ersu ch san s ta l t  12  000 $ kosten .  D iese r  B e trag  
e n tsp r ich t  e tw a  d en  K osten  d e r  f e u e r fe s te n  Z u 
s te l lu n g  e iner g ro ß e n  V erb re n n u n g sk a m m e r .  D a  die 
V ersuche d ie  U n b ra u c h b a rk e i t  d e r  fü r  d ie  Kessel 
v o rg e se h e n e n  S te ine  erw iesen , h a t  sich die P rü fu n g  
ge lohn t.  D ie A u sg a n g sa sc h e  e n th ie l t  5 o/o F e O  u n d  
3 - 4 o/o S und  schm olz  bei 1100°  C. M a n  f ü h r te  
einen 2 m h o h en  S ch ach t  m it s c h rä g en  W ä n d e n  
und  e inem  o b e rn  in n e rn  Q u e rsc h n i t t  von  e tw a 
1 .x 1 m auf. In  je  zwei g eg e n ü b e r l ie g e n d e  sc h rä g e  
W ä n d e  w u rd e n  20 f e u e r fe s te  S te ine  v e rsc h ied e n e r  
S o r te  e in g eb a u t  und  d iese W ä n d e  zum H e ra u s n e h m e n  
einger ich te t .  Von oben  her  ließ m a n  12  s t  la n g  
A sche ü b er  die sc h rä g e n  W ä n d e  h e ru n te r r ie se ln ;  
d e r  S chach t se lb s t  w u rd e  d u rch  4 G a s g e b lä s e b re n 
ner, die sich an  den  Ecken  d ia g o n a l  g e g e n ü b e r s ta n 
den, bis au f  1 5 0 0 ° C  erh itz t .  D ie au fs te ig e n d e n  V er 
b r e n n u n g sg a se  schm olzen  die von oben  h e r a b 
r iese lnde  Asche.

Bei den  V ersuchen  ze ig te  sich, d aß  k ie se lsäu re 
reiche S cham otte s te ine  m it 6 0 - 6 5 o / o S i 0 2 v o l l s tä n d ig  
w eg g e w a sc h en  w u rd e n .  G ü n s t ig e r  ve rh ie l ten  sich 
tone rde re iche ,  t rocken  g e p re ß te  S te ine  au s  F l in tc la y  
m it einem T o n e r d e g e h a l t  von  4 5 - 5 0  o/o, noch  b esse r  
S teine, die D iaspo r  en th ie l ten  u n d  dam it  einen  T o n 
e rd e g e h a l t  von  6 0 - 7 0 ° / o  e rre ich ten .  R e ch t  g ü n s t ig  
w aren  auch  V ersuchss te ine ,  die au s  e iner  bis  zu r  
V erg la su n g  v o rg e b ra n n te n ,  m i t  ro h em  K ao lin  ein 
g e b u n d e n e n  K ao lin -S cham otte  b es tan d e n .  A ls  s e h r  
w id e r s ta n d s fä h ig  erw ies  sich C h ro m e ise n s te in ,  j e d o c h  
is t  dabei zu be rücksich t igen , daß  d e ra r t ig e  S te ine
6 m al so te u e r  w ie S ch am o tte s te in e  u n d  a u ß e rd e m  
rech t  em pfind lich  g e g e n  T e m p e ra tu rw e c h se l  s in d ;  
d iese  E ig e n sc h a f t  w u rd e  a l le rd in g s  h ie rbe i  n ich t  
gep rü f t .

W ie  m ir  d e r  le itende In g en ie u r  A n d e r s o n  des  
L akes ide -K raf tw erkes  in  M ilw aukee  m itte ilte ,  haben  
zurze it  12 G ro ß k ra f tw e rk e  4  M itg l ie d e r  d es  B u rea u  
of  M ines b e a u f tra g t ,  d u rch  S tud ien  au f  d en  W e rk e n  
se lb s t  und  in L ab o ra to r ien  die g e g e n  T e m p e r a tu r 
w echsel und  S ch la ck e n an g r if f  w id e r s ta n d s fä h ig s te n  
feu e rfe s ten  S te ine  he ra u szu f in d e n .  D ie A rbe iten  sind 
noch  n icht a b g e sc h lo sse n .  D ie A n tw o r te n  au f  einen 
von  dem  U n te r su c h u n g sa u s s c h u ß  au s g e a rb e i te te n  und  
an  die  12  W e rk e  v e rsa n d te n  F ra g e b o g e n  w id e r 
sprechen  sich s ta rk .  E in  w e ite re s  E rg e b n is  b le ib t  
abzuw arten .

Bei dem  B erich t  ü b e r  d ie  bes ich t ig te n  A nlagen  
sow ie über  d ie  p la n m ä ß ig e n  U n te rsu c h u n g e n  w erd e  
ich au f  d iese  w ich t igen  P u n k te  w ie d e rh o l t  zu rück 
kom m en.

Besichtigte Anlagen mit kohlenstaubgefeuerten Dampfkesseln.

N ach  E rö r te ru n g  d e r  le itenden  G e s ic h tsp u n k te  fü r  
d ie  H e r s te l lu n g  u n d  P r ü f u n g  fe u e rfe s te r  S te ine  sow ie 
d e r  E in te i lu n g ,  E ig e n sc h a f te n  u n d  P r ü f u n g  d e r  K o h 
lenaschen  sei ü b e r  m eine e igenen  E r f a h ru n g e n  bei d e r  
B e s ich tigung  k o h le n s ta u b g e fe u e r te r  D am p fk e sse l  b e 
r ich te t.  F o lg e n d e  K ra f tw e rk e  h ab e  ich  b e s u c h t :
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B a u a r t  d e r  
F i r m a  K o h l e n s t a u b 

f e u e r u n g
1. C la rk  T h re a d  Co., N ew ark ,  N. J.,

Kraftwerk einer Spinnerei ':  . Füller
2. D e tro i t  E d iso n  Co., D etro it ,  T ren -

ton-Channel-A nlage  ......................... Lopulco
3. F o rd  M o to r  Co., R iver-R ouge-

Anlage . . . ......................................
4. E lectric  R a ilw ay  and  L igh t  Co.,

Milwaukee, Lakes i de-Anl age. . . .  „
5. U nion  E lectric  L igh t  an d  P o w e r

Co., St. Louis, Cahokia-Anlage . . „

Bei den  A n lagen  1, 2 u n d  4 w a r  es m öglich , 
A schen aus  dem A sch en sam m elrau m  zu en tnehm en  
sow ie je  ein M u s te r  de r  fü r  d ie  Seitenvvände h a u p t 
säch lich  benu tz ten  feu e rfes ten  Steine zu erha lten .  
D iese A schen w u rd e n  an a ly s ie r t  und  a u ß e rd em  ihre  
S chm elzpunk te  nach  dem  am erikan ischen  V erfah ren  
bes tim m t.  Von den fe u e rfe s ten  S te inen  habe  ich 
die chem ische Z u sam m en se tzu n g ,  E rw e ich u n g s tem 
p e ra tu r  u n te r  de r  B e la s tu n g  v on  2 k g /c m 2 sowie 
die Zahl der  A b sch reckungen  bis zur Z ers tö rung -  
des  G efü g es  in m einem  L abora to rium  erm itte lt .  Die 
E rg e b n isse  sind in de r  n ach s te h en d e n  Z ah len ta fe l  
zu sam m en g e s te l l t ,  die w eite re  A ngaben  über  die 
A rt und  G rö ß e  der  Kessel, die V erd am p fu n g  in kg  
je  m 2 H eiz f läche  u n d  st, die A rt  de r  v e rw an d ten .  
K ohle, deren  A sc h e n g e h a l t  u nd  die Zahl d e r  B renn 
s tunden  en thä lt .

B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  D a m p f l e i s t u n g ,  
A s c h e n a r t ,  f e u e r f e s t e m  M a t e r i a l  u n d  B r e n n 
s t u n d e n  e i n i g e r  k o h l e n s t a u b g e f e u e r t e r D a m p f -  

k e s s e l  i n  a m e r i k a n i s c h e n  K r a f t w e r k e n .

Nr. 1 2 4 5

Anlage Clark 
Thread Co.

Trenton
Channel Lakeside Cahokia

Art und Größe 
der Kessel

Stirling 
465 m 2

Stirling 
2700 m 2

Edgemoor 
1625 m 2

Babcock 
und Wilcox 

1675 m2
Dampfleistung 

in kg/m2/st 2 2 -2 6 3 0 -3 5 35—38 (17) 35

Verwandte
Kohle W est-Virgin a Illinois

C fest 45,9, 
flucht. Best. 37,4, 
Asche 16,7, S. 5,0, 
Feuchtiijk.12,5%, 
Heizw. 4500 WE

Aschengehalt °/0 8 8—10 9 -1 1 15
Chemische Zusammensetzung der aus dem Verbrennungs

raum entnommenen Asche:

Glühverlust . . 
Kieselsäure . . 
Tonerde . . . 
Eisenoxyd . . 
T itanoxyd. . .
Kalk.....................
M agnesia . . . 
Akalien als K20  . 
Gesamtschwefel 

als S 0 3 . . ..

0,35
46.84
27.84 
20,34

0,88
2,10
0,42
2,01

0,10

4,48
45,26
26,46
16,53
0,87
2,58
0,72
2,44

0,47

0,14
50,66
22,29
19,23
0,98
3,66
0,69
2,08

1,00

Da die Asche 
sehrschnellu. 
stark mit den 
feuerfesten 
Steinen rea
giert,konnten 

nur Reak
tionserzeug
nisse beider 
entnommen 

werden.

zus. 100,88 99,81 100,73

Nr. 1 2 4 5

Schmelzpunkt 
der Asche °C 
(amerikanisch 

bestimmt)

1320 1360 1240 1100 (?)

Chemische Zu
sammensetzung 
der feuerfesten 

Steine 
S i02 . . . . % 54,44 46,66 53,60
A120 3 . . .<•/„ 43,11 50,26 44,95
Fe20 3 . . .% 2,09 1,26 1,29

Erweichungs
temperatur 
2 kg/cm 2

1290 1200 —

Zahl der Ab
schreckungen 12 > 15 > 15

Brennstunden > 7000 4800-6000 5000-6000 (3600) 11

H insich tlich  de r  a n g e g eb e n en  chemischen Zusam
m e n se tzu n g  der  Asche sei d a ra u f  hingewiesen, 
d as  zu r  A nalyse  ve rw an d te  M a te r ia l  nicht der Durct- 
s c h n it tszu sa m m e n se tz u n g  de r  Asche zu entspreche! 
b raucht.  E s  kann  näm lich Vorkommen, worauf Dr 
R o s i n  au fm erksam  g e m a c h t  hat, daß eine Ent
m isch u n g  der  Asche, e in tritt .  Sie kann dann, so
w eit  sie an  Q u arz  g eb u n d e n  ist, einen geringem Ge
ha l t  an  K ieselsäure  und  g le ichzeitig  einen entspre
chenden  h o h e m  G e h a l t  an  än d e rn  Bestandteilen, be
so n d e rs  T o n e rd e  u n d  E ise n o x y d  aufweisen. Die 
drei ana ly s ier ten  A schen  w a re n  1 - 3  mm große, nu 
ges in te rte ,  abe r  n ich t  geschm olzene  Körner. Die 1 
C a h o k ia -K ra f tw erk  en tn o m m e n e  Asche stellte d 
gen  o ffens ich tlich  ein versch lack tes  Reaktionserzeuj 
nis von Asche u nd  fe u e r fe s te n  Steinen dar, we
halb  eine chem ische  U n te r su c h u n g  wertlos, war. Ds 
an g e g eb e n e  n iedrige  S chm elz tem pera tu r  dieser Asche 
is t  d a h e r  unsicher .  D ie dre i än d e rn  Aschen zeigen 
den  bekann ten  hohen  Schm elzpunk t der Aschen von 
W e s tv irg in ia -K oh len .

D ie E n t le e ru n g  d er  A schen  e r fo lg te  ohne Schwie
r igke i t  bei d e r  A n lag e  1 einm al in der Woche, t"
4 zweimal in d e r  W oche ,  bei 2 a lle  4 st oder au 
einm al in de r  W o c h e ,  w ä h re n d  bei der Anlage 
die A sche a lle  12 s t  se h r  m ü h sa m  mit Brechstangen 
in eine A schen- o d e r  Schlackenspülrinne entleer 
w erden  m ußte .

Die fe u e rfe s ten  S teine sind  durchweg hochtof 
e rd e h a l t ig  m it fü r  Scham otte s te ine  verhältnisnft 
h o h e r  D ru c k e rw e ic h u n g s te m p era tu r  und hoher Tem

p e ra tu runem pfind lichke it .

S äm tliche  L o p u lc o -F eu e ru n g e n  besitzen die & 
d iese B au ar t  kennze ichnenden  V erbrennungskam n»* 

m it H o h lw än d e n .  Die W ä n d e  d e r  Brennkammer 

d e r  T re n to n -C h a n n e l-A n la g e  w erd en  aus einer 230ni®. 
a lso  einen Stein s ta rken  W a n d  gebildet, darauf 
nach  au ß e n  ein L u f t ra u m  von  300 mm Breite, dafc 
eine einen ha lben  Stein, a lso  115 mm s ta rk e  Wan 

aus feu e rfe s ten  S te inen  u nd  unm itte lbar  anschlieuej- 
eine 115 m m  s ta rk e  W ärm eschutzsch ich t.  Den 
sch luß  b i lde t  ein E isenb lechm an te l .  In den riô
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raum strömt Luft ein, die h ier  v o rg e w ä rm t  u n d  der  
Kohlenstaubflamme als S e k u n d ä r lu f t  zu g e fü h r t  w ird. 
Ungefähr 80°/o der  g esam ten  V e rb re n n u n g s lu f t  gehen  
durch diese hohlen  W ä n d e  > und  b ilden  au f  d iese 
Weise ein w irksam es K ühlm itte l  fü r  die heiße In 
nenwand.

Die S tandfestigkeit  d e r  M a u er  e rh ö h e n  eiserne 
Klammern, welche die Ziegel Zusam m enha lten .  Zur 
Ausgleichung der  W ä rm e a u s d e h n u n g  der  W ä n d e  in 
wagrechter R ich tung  le g t  m an  zwischen  die Steine 
etwa alle 50 cm ein S tück W e llp a p p e .  Beim Auf- 
mauern der W ä n d e  w ird  se h r  so rg fä l t ig  vo rg eg a n g en ,  
damit möglichst kleine F u g e n  en ts tehen .  Jede  f e r 
tige Lage Steine w ird , b e v o r  m an den M ö rte l  fü r  
die nächste au fb r ing t,  m i t  e inem  Schle ifb lock  aus 
Karborund ab- und  e b e n g esch l i f fen ;  t re ten  fe rner  
durch unscharfe K anten o d e r  a b g e s to ß e n e  E ik e n  
größere Löcher im Z iege lve rband  auf, so fü l l t  m an 
sie mit fe inkörn iger  S cham otte  aus. Die ge rad en  
Decken der V erb re n n u n g sk a m m e rn  w erd en  s te ts  aus 
aufgehängten S cham otte s te inen  h erges te l l t .  Die Sei
tenwände, denen man f rü h e r  eine schw ache  N e ig u n g  
nach unten gab, w erden  je tz t  g anz  senkrech t h o ch 
geführt, wodurch m an die e ro d ie re n d e  W irk u n g  der  
an den W änden  h e ra b fa l le n d en  Asche verr inger t .

Die Abm essungen d e r  V e rb re n n u n g sk a m m e rn  sind 
so gewählt, daß die F lam m e auch  bei h o h e r  D a m p f 
leistung des Kessels (ü b e r  30 k g /m 2/s t )  nur  m it  ih ren  
Teilen von n ied rige r  G esc h w in d ig k e i t  und  T e m p e 
ratur an den W ä n d e n  e n t la n g  streicht,  ohne  daß 
sie in ihrer A u sd eh n u n g  b e h in d e r t  ist.

Nach den A ngaben  von  S a v a g ' e 1 be t rä g t  in einem 
Kessel mit einer D a m p f le is tu n g  von 28,4 k g /m 2/ s t  
die Geschwindigkeit d e r  K o h lens taub te ilchen  an den 
Wänden 3 - 5  m/sek, w ä h re n d  die g rö ß te  G eschw in 
digkeit 1 8 m /s e k  ist. D ie in d e r  M it te  d e r  Ver
brennungskammer 1400° C  b e t ra g e n d e  T e m p e ra tu r  
fällt an den W ä n d en  bis  au f  1200°  und  w en iger .

C a r t e r 2, der Leiter d e r  P rü f^ b te i lu n g  fü r  fe u e r 
feste Steine der  D e tro i t  E d ison  Co., ha t  zah lre iche  
Untersuchungen über  die  T em p era tu re m p fin d l ic h k e i t  
feuerfester Steine im L ab o ra to r iu m  u n te r  gle ichzeiti 
ger Beobachtung des V erh a l ten s  im B etriebe au s 
geführt. Er p rü f te  die feu e rfe s ten  Steine d u rch  w ie
derholtes Erhitzen u n d  A bschrecken  von 850° C und 
ging dabei von d e r  V o ra u sse tzu n g  aus, daß  sow ohl 
bei Unterschub- und  W a n d e r ro s t -  als  auch bei K o h 
lenstaubfeuerungen b eso n d e rs  beim A bste llen  und  
Entzünden des K o h len s tau b e s  die feue rfes te  Z uste l
lung starken T e m p e ra tu rsc h w a n k u n g e n  au sg ese tz t  ist. 
von den der Arbeit  C a r te r s  en tn o m m e n en  Abb. 1 - 3
zeigt die erste das  V erhal ten  v ersch iedener  S ch am o tte 
steine nach 15 A b sch reckungen  von  850° C  in W a s 
ser. Die obere Reihe w eis t  g e r in g e  V erän d e ru n g e n  
ak w^ lrend die u n te re  s ta rk  ze rsp ru n g e n  ist. Die 
■ ob. 2 und 3 geben  die S e itenw ände  von U n te r 
schubfeuerungen w ieder, u n d  zw ar s ind  bei Abb. 2 
■?egen__A bschrecken unem pfind liche ,  bei Abb. 3

^?.vage: Pu'verized fuel. Flugschrift der Combustion Engineering 
^rporation, Neuyork 1923.

1025 f a‘ ’ v®*’ auc*' K o h lm e y e r ,  Joum. Araer. Ceram. Soc.

Abb. 1. Verhalten feuerfester Schamottesteine 
nach 15 Abschreckungen von 850° C.

Abb. 2. Verhalten der guten Schamottesteine im Betrieb.

Abb. 3. Verhalten der schlechten Schamottesteine im Betrieb.

te m p era tu re m p f in d l ich e  Steine b en u tz t  w o rd e n .  M an  
e rk e n n t  deu tlich ,  daß  die W a n d  in Abb. 3 e rh e b l ic h  
sch lech te r  g eh a l te n  h a t  als  die W a n d  in Abb. 2, d a  
bei d e r  e rs ten  die S teine f o r tg e p la tz t  s ind. H ier  
h a t  sich a lso  eine g u te  Ü bere in s t im m u n g  zw ischen  
den L a b o ra to r iu m sv e rsu c h en  u n d  den  B e tr ieb se rg eb 
n issen  gezeig t.



D er Leiter A n d e r s o n  d e r  K ra f ta n la g e  Lakeside 
te ilte  m ir  d a g e g e n  mit, daß  er bei se inen  z a h l 
re ichen  V ersuchen  10 v ersch ied en e  A rten  fe u e r fe s te r  
S te ine  in den  K esse lw än d e n  e rp ro b t ,  e inen  U n te r 
schied  in d e r  H a l tb a rk e i t  ab e r  ü b e rh a u p t  n ich t  
fes tz u s te l le n  v e rm o c h t  habe . G a n z  b e s o n d e rs  s ta rk  
w ü rd e  na tü r l ich  die L eb e n sd au e r  d u rch  d ie  G e s a m t 
v e rd a m p fu n g  b ee in f luß t .  E r  h ie lte  d a h e r  v o n  den  
L a b o ra to r iu m s-U n te rsu c h u n g e n  C a r te r s  n ich t  viel. 
D iese  A nsich t kann  ich n ich t te ilen ,  v ie lm ehr  e r 
sche in t  m ir  die  p la n m ä ß ig e  P r ü f u n g  d e r  feu e r fe s ten  
Steine von  V e rb re n n u n g sk a m m e rn  a ls  se h r  w er tv o ll .  
D aß m an d a d u rc h  g a n z  erheb liche  E rs p a rn is se  
m achen  kann , haben  die E r f a h ru n g e n  d e r  W e s t  P enn . 
P o w e r  Go. in P i t t s b u r g  bew iesen.

Z u sam m en fa ssen d  lä ß t  sich ü b e r  die  B e s ich tigung  
d e r  ers ten  vier A n lag e n  sagen , daß  bei den  g ro ß e n  
V e rb re n n u n g sk a m m e rn  sow ie den  fü r  u n se re  B egriffe  
gu ten  K oh len  m it  g e r in g e m  G e h a l t  an  Asche, die im 
V e rb re n n u n g s ra u m  kaum  schm ilz t,  so n d e rn  nu r  s in 
te rt ,  d u rch a u s  g ü n s t ig e  B e d in g u n g e n  fü r  die D u rc h 
f ü h ru n g  d e r  K o h le n s ta u b fe u e ru n g  g e g e b e n  sind.

G an z  an d e rs  l iegen d a g e g e n  d ie  V erh ä l tn isse  bei 
dem  C a h o k ia -K ra f tw e rk  in  St. Louis, w o  die e r h e b 
lich sch lech te re  I l l ino iskoh le  m it 1 6 - 1 8 %  A schen- 
und  3 -  5 o/o S ch w e fe lg e h a l t  V erw e n d u n g  f inde t .  D ie 
Asche sc h m ilz t-b e re i ts  bei 1 1 0 0 ° C  zu e inem  sc h w a r 
zen G la s  u n d  w ä sc h t  in k ü rze s te r  Zeit die W a n d u n g e n  
d e r  K am m er aus. N ach  A n g ab e  des  B e tr iebs le i te rs  
K l e i n  d ie se r  A n lag e  h a t  m a n  a n fa n g s  nu r  m i t  e iner  
D am p f le is tu n g  von  1 7 k g / m 2/ s t  gea rb e i te t ,  w obe i die 
230 nun  s ta rke  A u ß e n m a u e r  in sechs  M o n a te n  v ö l 
lig  w eg g e w a sc h en  w u rd e .  A ls m an  sp ä te r  aus  w ir t 
sc h af t l ic h en  G rü n d e n  die D a m p f le is tu n g  au f  d as  
D o p p e l t e  s te ig e r te ,  g in g  die L eb e n sd au e r  au f  3 
M o n a te  zurück. D a sich d ieses  K ra f tw e rk  keine 
besse rn  K oh len  v e rsc h a f fe n  konn te ,  s te l l te  m a n  zu 
n ä c h s t  v e rsuchsw eise  ein G i t te rw e rk  v o n  w a s s e r g e 
kü h lten  S ta h l ro h re n ,  w ie es a ls  S c h la c k e n g ra n u l ie r 
ro s t  schon  la n g e  b e n u tz t  w ird ,  auch  an  d e r  R ück 
w a n d  d e r  K am m er  auf ;  je d o c h  g e n ü g te  d iese  M a ß 
nah m e  nicht.

Kurz ehe ich das 
W erk besichtigte, w a 
ren die von M u r r a y  
im Jahre 1923 ein 
geführten S chuppen 
rohre  (fin tubes) so 
w ohl an der Rück
w an d  als auch an 
beiden Seitenwänden 
angebrach t w orden  
(s. die Abb. 4 u n d  5).

Abb. 4 g ib t  sche
matisch die A n o rd 
n u n g  der  S chuppen 
rohre  im Verbren- 
nungsraum  wieder. 
Die etwa 100 m m  
D urchm esser aufw ei
senden Stahlrohre mit

Abb. 4. Anordnung der Schuppen
rohre im Verbrennungsraum 

(Cahokia-Anlage).

den an beiden Seiten 
angeschweißten  Lappen,
Schuppen  genannt, b e 
finden sich vo r  der g a n 
zen Rückwand sowie vor 
den Seitenwänden mit 
Ausnahm e des vordem  
Drittels, das, 230  mm  
stark, aus feuerfesten 
Steinen hergestellt ist. Das 
hinter den Stahlrohren 
aufgeführte M auerwerk 
kann jetzt aus  g e w ö h n 
lichen feuerfesten Steinen 
bestehen, ohne  der  G e 
fahr der  Z ers tö rung  aus 
gesetzt zu sein. Das in 
den S tahlrohren krei
sende Wasser, das als 
Kesselspeisewasser ver
wertet wird, schützt in 
w eitgehendem  Maße die 
dahinterliegende W a n d  
aus feuerfesten Steinen.
Die F lam m entem peratur 
der eintretenden Gase
beträgt in den ü b l i c h e n _____________________
V erbrennungskam m ern Afab 5 Verbrennungskammer 

etwa 1400<) C, in dieser mit den Schuppenrohren 
fast ganz wassergekühl- (Cahokia-Anlage).
ten Kamm er dagegen nur
etwa 1 1 0 0 o C. S a v a g e  i gibt eine Anzahl von Priifungs- 
ergebnissen bekannt, welche die Wirtschaftlichkeit dieser 
A n o rd n u n g  zeigen. Bei den hohen  Kosten der Aus
m auerung  .in Amerika sind natürlich Einrichtungen, die ein 
ununterbrochenes Arbeiten auf lange Zeit hinaus ermög
lichen, von g roßem  Wert. N achdem  die Murray-Schuppen
rohre, die im Dezember 1923 zuerst bei einer Unterschub
f e u e ru n g  der  H e l l -G a te -K ra f tan la g e  in Neuyork mit 
E r fo lg  an g e b ra c h t  w urden ,  sich bis je tz t  19 Monate 
b ew ä h rt  haben , s ind o d e r  w erden ,  nach dem Stand 
vom  April 1925, in A m erika 65 und  in England lP 
Kessel m it d ie se r  A u s rü s tu n g  versehen . Nach An
g ab e  d e r  L o pu lco -G ese llscha ft  so llen  die Anschaf
fu n g sk o s te n  d e ra r t ig e r  w a sse rg e k ü h l te r  Wände nicht 
h ö h e r  als die d e r  üb lichen  feu e rfes ten  Zustellungen 
sein. E rfo rd e r l ic h  ist eine w e itgehende  Wasser
re in igung , die m an  in A m erika bei den hochbean
sp ru ch ten  D am p fk e sse ln  o h n eh in  übera ll  anwendet-- 
Die zukünf t ige  E n tw ic k lu n g  der  beschriebenen \w  
se rg ek ü h lten  V erb re n n u n g sk a m m e rn  w ird  in Anien.'J 
s e h r  zuversich tlich  beurte il t .

Die vom amerikanischen Bureau of Standards ausgeführtw  

Untersuchungen über die Haltbarkeit von Schamottesteinen # 
Wanderrost- und Unterschubfeuerungen.

Bei dem  Besuch des  S taa tl ichen  Bureau 1 
S ta n d a rd s  in W a sh in g to n  m a ch te  m ir der Lei er 
d er  A b te i lung  fü r  feu e rfe s te  B austo ffe ,  Gel l er»

1 S a v a g e :  Combustion 1925, S. 426. - ^
2 M ü n z in g e r :  Amerikanische und deutsche Dampfkessel, 19-3» -
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eingehende M it te i lu n g en  über  die P rü f u n g  von Scha 
mottesteinen fü r  die V e rw e n d u n g  in k o h le n s ta u b g e 
feuerten D am pfkesse ln .  Die von  ihm  inzwischen 
über diesen G eg e n s ta n d  verö f fen tl ich te  A rb e i t1 en t 
hält zahlreiche L a b o ra to r iu m sp rü fu n g e n  sow ie A n
gaben über das  V erha l ten  im Betr iebe von  fe u e r 
festen Steinen, die 60 K ra f tw erken  aus  den  versch ie 
densten T eilen  d es  L andes  en ts tam m en .  Im g a n 
zen s in d . 42 M a rk e n  fe u e r fe s te r  S te ine  g e p rü f t  w o r 
den, wobei m an die be re its  e rö r te r te n  E igenscha ften ,  
jedoch mit den n a c h s te h e n d  an g e g eb e n en  A b
weichungen u n te rsu c h t  hat.

Das D r u c k e r w e i c h u n g s  v e r h a l t e n  w u rd e  in 
einfacher W eise  d a d u rc h  g ep rü f t ,  daß  m an  in  einem 
gasgefeuerten O fe n  N o rm a ls te in e  72 s t  la n g  au f  
1450° C im u n b e las te te n  und  be las te ten  Z ustand  e r 
hitzte. Die B e la s tu n g  e r fo lg te  de ra rt ,  daß  au f  zwei 
halben N orm als te inen  ein g an z e r  S tein  ruh te ,  dessen  
freitragenden Teil  w iede r  ein h a lber  Stein be las te te .

Die genorm te  P rü f u n g  des  D ru c k e rw e ic h u n g s 
verhaltens e r fu h r  f o lg e n d e  A b ä n d e ru n g .  Bei der  
gleichbleibenden L ast von  1,7 kg /cm 2 w u rd e  a) s ta t t  
1 Vs st 10 st  au f  1350°  C  erh itz t ,  b )  d e r  in 5 st 
auf 1400° C e rh itz te  und  5 s t  auf  1400°  C  nac h g e 
brannte Stein nochm als  D /2 s t  a u f  1350° C erhitzt, 
c) der auf 1400° C  n a c h g e b ra n n te  S tein  1 1/2 s t  bei 
1450° C erhitzt. *

Die E rgebn isse  d e r  ab g e ä n d e r te n  B e la s tu n g s 
prüfungen b u n d  c ze igen  bei den  h ö h e rn  T e m p e 
raturen die bes ten  V erg le ichsw erte  an den n ac h 
erhitzten Steinen. D as V ersagen  versch iedener  
Brände bei der  üb lichen  N o rm e n p rü fu n g  lä ß t  nur 
den ungenügenden  B rand , ab e r  n ich t  d as  eigen tl iche 
D ruckerw eichungsverhalten  erkennen . Dies d eu te t  
darauf hin, d aß  die  am erikan ische ' S ta n d a rd p rü fu n g  
nicht scharf g e n u g  ist.

Bei den A b s c h r e c k p r ü f u n g e n  erw iesen  sich 
die Steine, die f re ien  Q u a rz  auch  nu r  in  M e n g en  
bis 20 0/0 en th ie l ten ,  g e g e n  p lö tz lichen  T e m p e ra 
turwechsel als äm  w en ig s ten  w id e rs ta n d s fäh ig .  Von 
den quarzfreien, to n e rd e re ic h en  S orten  verh ie lten  sich 
die m aschinenm äßig  t rocken  g e p re ß te n  S ch am o tte 
steine am b e s t e n ; 25 0/0 d e r  u n te rsu c h te n  Steine 
hielten m ehr als  15 A b sch reckungen  von  850° C 
aus.

Die im zweiten T e i l  d e r  U n te rsu c h u n g  b e h a n d e l 
ten B eobachtungen  im B etr iebe  s tü tzen  sich auf 
Berichte P o w e l l s  v o n  d e r  In d u s tr ie -O fe n b a u g e se l l 
schaft S tone & W e b s te r .  Z ur e inw andfre ien  B eur
teilung der  H a l tb a rk e i t  f e u e r fe s te r  S teine d ien ten  
folgende be tr iebs techn ischen  A n g ab en  über  74 K esse l 
feuerungen: H a n d e lsn a m e  d e r  Scham ottes te ine ,  J a h r  
des Bezugs, A rt und  L e is tu n g  des  Kessels, A ngabe  
des Ortes, w o  die S cham o tte s te in e  im Kessel ein 
gebaut waren, A rt  des  V ersagens ,  L ebensdaue r  in 
Monaten, A nalyse  u n d  H e iz w er t  des  B renns to ffes ,  
Analyse und S ch m elzp u n k t d e r  K oh lenasche ,  B auar t  
der Kesselwände, A r t  des  feu e r fe s ten  M örte ls .

Als »Versagen« e ines feu e r fe s ten  S cham ottes te in s  
galt eine g e r in g e re  L eb e n sd au e r  a ls  1 J a h r  und

1 O e l le r ,  1925, Techn. Paper 279, S. 98.

seine Z e r s tö ru n g  aus  irgende inem  G ru n d  um  m e h r  
a ls  50 0/0 . E inen  sc h n e l lem  Überblick  über  die 
g ro ß e  Zahl e inze lner  A ngaben  g e w ä h r t  die in  Abb. 6 
w ie d e rg eg e b en e  schaub ild liche  D ars te l lu n g .

O rt des Versagens

Abb. 6. Beziehungen zwischen der Ursache des Versagens von 
Schamottesteinen und der Art der Feuerung sowie des Ortes 

des Versagens in Kesselfeuerungen (nach Oeller).

A uf  d e r  A bszisse  s ind  u n te n  die versch iedenen  
A rten  d e r  K esse lfeue rung ,  in e r s te r  Linie U n te r 
schub- und  W a n d e r ro s t f e u e ru n g e n ,  und  oben  der  O r t  
in d e r  V e rb re n n u n g sk a m m e r  a u fg e tra g e n ,  an dem 
d e r  feu e rfe s te  S tein  v e rsa g t  hat. A uf d e r  O rd in a te  
ist links die U rsache  des  V ersagens  (A bp la tzen ,  A b 
schm elzen, V ersch lacken  u n d  A brieb ) ,  rec h ts  die  j e 
w eil ige  H äu f ig k e i t  d es  V ersagens  in den  b eo bach te ten  
F ä llen  verm erk t.

Aus d ieser  Ü bersich t lassen  sich fo lg e n d e  Sch lüsse  
z iehen : 1. S ch am o tte s te in e  in den  gerad en ,  a u f 
g e h ä n g te n  D ecken w erd en  m eist d u rch  A bp la tzen  
ze rs tö r t .  2. D ie Z e r s tö ru n g  an  f a s t  a l len  ä n d e rn  
S tellen  d e r  K esse lfeu e ru n g e n  e r fo lg t  du rch  »Erosion«, 
Abrieb, w o h l  v e rb u n d e n  mit S ch m elzw irk u n g .  3. 
S e itenw ände  u n d  F e u e rb rü c k e  v e rh a l te n  sich ä h n 
lich. 4. W ä n d e ,  die  lä n g e r  a ls  2 J a h re  ha l ten ,  sind 
g eg e n  A b p la tzen  se h r  u n em pfind lich .  5. D ie Zer 
s tö ru n g e n  übe rw ie g en  bei W a n d e r ro s t f e u e ru n g e n .  
D abei is t  je d o ch  zu bedenken , daß  in d e r  Ü bersicht 
n u r  die H a l tb a rk e i t  des  feu e rfe s ten  M a te r ia ls  und  
n ich t d e r  W irk u n g s g r a d  d e r  Kessel be rücks ich t ig t  
w ird . W a n d e r r o s t f e u e ru n g e n  haben  nach  A nsich t  der  
V erfa sse r  m ö g liche rw e ise  h ö h e re  T e m p e ra tu re n  und  
v e rb ren n e n  die K o h le  w ir tsch a f t l ic h e r  a ls  U n te rsc h u b 
f eue rungen .

Gütevorschriften für Schamottesteine in hochbeanspruchten 
Kesselfeuerungen.

A m e r i k a n i s c h e s  B u r e a u  o f  S t a n d a r d s .
A m erika is t  d as  L and  d e r  N o rm en ,  w o ra u f  heu te  

z. T . sein w ir tsch a f t l ic h e r  V o rsp ru n g  vo r  ände rn  
L ändern  be ru h t .  E s  is t  d a h e r  n ich t  verwunderlich,, 
daß  auch  die A n fo rd e ru n g e n  an  die- B esch a ffe n h e i t  
von  S ch am o tte s te in en  f ü r  h o ch b e an sp ru c h te  K esse l
f e u e ru n g e n  g e n o r m t  sind.

G e s tü tz t  a u f  die E rg e b n is se  se iner  p la n m ä ß ig e n  
U n te rsu c h u n g e n  h a t  G e l l e r  s taa t l iche  G ü te v o r sc h r i f 
ten  f ü r  S ch am o tte s te in e  u n te r  b e s o n d e re r  Berück
s ic h t ig u n g  ih re r  V erw en d u n g  in  K esse lfeu e ru n g e n  
ausg ea rb e i te t .  D ie A u fs te l lu n g  d ie se r  N o rm en ,  die
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am 22. J a n u a r  1925 zum G e b ra u c h  fü r  s taa t l iche  
S te llen  beim K auf von S cham o tte s te in en  v e rö f fe n t 
licht w urden ,  b ere ite te  g r o ß e  S chw ierigkeiten ,  weil 
die F ab r ik en  f e u e r fe s te r  B aus to ffe  im O s te n  (N e w  
Je rsey ,  P en n sy lv a n ie n )  überw ieg en d  k ie se lsäurere iche  
T o n e  m it 60 - 7 0  o/o K ieselsäure , die Betr iebe des 
m i tt le rn  W e s te n s  (M isso u r i )  d a g e g e n  to n e rd e re ic h e  
R o h s to ffe  m it 40 - 5 0  o/o T o n e rd e  vera rbe iten .  H ie r  
g a l t  es, zu verm itte ln ,  w as  in d e r  im m erh in  e ig en 
a r t ig e n  W e ise  geschah ,  daß  die chem ische Z u sam 
m e n se tzu n g  bei den  G ü te v o rsc h r i f te n  kaum  b e r ü h r t  
w urde .

Die B e w er tu n g  und  E in te i lu n g  in versch iedene  
K lassen  e r fo lg t  nach den  p h y s ika lischen  E ig e n sc h a f 
ten  w ie  V erha l ten  u n te r  B e la s tu n g  und  geg e n  A brieb  
bei hohen  T e m p e ra tu re n ,  V erha l ten  geg e n  sch ro ffe n  
T em p era tu rw ec h se l  sow ie g e g e n  S ch lackenang rif f .  Je 
nachdem  die, eine o d e r  an d e re  d ieser  E ig e n sch a f ten  
von  B ed eu tu n g  is t  o d e r  nicht, w e rd e n  Steine fü r  
bes tim m te  V erw endungszw ecke  vo rg esc h r ieb e n .  Dem 
H e rs te l le r  b le ib t  es ü b er la ssen ,  aus  w elchen  R o h 
s to f fen  und  nach  w elchem  V erfah ren  er se ine Steine 
an fe r t ig t ,  nu r  m üssen  sie d en  A n fo rd e ru n g e n  e n t 
sp rechen . B em erk en sw er t  ist, daß  auch  die D a m p f 
le is tu n g  d e r  Kessel be rü ck s ich t ig t  w ird .

W e n n  auch  d iese s taa t l ichen  G ü te v o rsc h r i f te n  
heu te  in A m erika noch  n ich t a l lg em e in  a n e rk a n n t  
sind, so  seien sie doch  au szu g sw eise  m itge te i l t .

Äußere Beschaffenheit.

Die S cham otte s te ine  so llen  von  fes tem , e inheit 
lichem G e fü g e  sein sow ie  fre i von  Rissen, Löchern  
od er  schw ach  g e b ra n n te n  S te l len . A lle  Ecken und  
K anten  so llen  g e n ü g e n d  fe s t  u n d  s ta rk  sein, dam it  
sie beim V ersand  o d er  V erm auern  n ich t zu le icht 
ab sp r in g en .

Allgem eine Anforderungen.

S ofe rn  n ich ts  an d e res  v e r tra g l ic h  v e re in b a r t  w ird , 
so llen  die S te ine  von  den  g e fo rd e r te n  A b m essu n g en  
n ich t m ehr  als  2o/0 abw eichen . D ie S te ine  d ü rfen  
n ich t beim B rand  verzogen , k ru m m  und  sch ief  sein, 
w o d u rc h  schne lles  und  sa u b e res  V erm auern  u n m ö g 
lich g em ac h t  w ird . Die M ö r te l fu g e n  so llen  n ich t 
s tä rk e r  a ls  Vs Zoll 3 m m  sein.

E in te ilung  der Schamottesteine.

D er fe u e rfe s te  A usschuß  d e r  A m erikan ischen  G e 
se l lsc h a f t  fü r  techn ische  M a te r ia lp rü fu n g  h a t  das in 
der nachstehenden Übersicht w iedergegebene Schema 
ausgearbeitet.

N ach  d iesem  P lan  u n te rsc h e id e t  m an  b eso n d e rs  
die K lassen  S H  75, H 75, H 57, M 73, H 25, M  7.

K l a s s e  S H  75 (spec ia l h igh  te m p e ra tu re s )  so ll in 
e r s te r  Linie V e rw e n d u n g  f inden  in s ta rk  be 
an sp ru c h ten  D am pfkesse ln ,  w ie z. B. den  Kesse ln  
d e r  M a r in e  o d e r  in  so lchen  D am pfkesse ln ,  die 
mit e iner  D a m p f le is tu n g  von  m in d es ten s  25 k g / m 2 
H eiz f läche  arbe iten .  D ie S te ine  d ieser  K lasse  so l 
len g r o ß e  W id e r s ta n d s fä h ig k e i t  g e g e n  S ch lacken 
w irk u n g ,  T e m p e ra tu rw e c h se l  u n d  h o h e  T e m p e 
ra tu ren  haben.

Temperatur, 
angegebendurch 

Beifügung von 
Buchstaben 

zur Nummer: 
H =  hohe,
M=mittlere,
L (low) =  niedr. 

Temperatur

Verhalten

unwichtig

mter Belastung 
Temperaturen

mittel

bei hohen 

wichtig

Verhalten gegenüber Abrieb bei hohen 
Temperaturen

Verhalten
gegen

Schlacken
angriff

Verhalten
gegen

schroffen
Terapera-
turwechsel

un
wich
tig

mittel
wich

tig
un-

wlch-
tig

mittel
wich
tig

un-
wich-
tig

mittel
wich*
Hg

un
wichtig

unwichtig
mittel

wichtig

1
10
19

2
11
20

3
12
21

4
13
22

5
14
23

6
15
24

7
16
25

8
17
26

9
18
27

mittel
unwichtig

mittel
wichtig

28
37
46

29
38
47

30
39
48

3t
40
49

32
4t
50

33
42
51

34
43
52

35
44
53

36
45
54

wichtig
unwichtig

mittel
wichtig

55
64
73

56
65
74

57
66
75

58
67
76

59
6S
77

60
69
78

61
70
79

62
71
80

63
72
81

Bei d e r  am erikan ischen  K riegsm arine  sind Steine 
d ieser  K lasse  in ö lg e fe u e r te n  K esse ln  in Betrieb, 
die eine D a m p f le is tu n g  von  m e h r  als  71 kg/mL' 
H e iz f läche  aufw eisen .  Die S teine sind außerdem 
sta rken  E rs c h ü t te ru n g e n  und  schnellen  Tempera
tu rw echse ln  ausgese tz t .

K l a s s e  H 75. D iese S teine s ind  besonders  für 
K esse lfeu e ru n g e n  gedach t .  F ü r  sie ist Wider
s tand  g eg e n  S ch lackenang r if f ,  Temperaturwechsel 
sow ie  h o h e  T e m p e ra tu r  von  W ichtigkeit .  

K l a s s e  H  57 soll an so lchen  S te llen  benutzt wer
den, w'o es w e n ig e r  a u f  W id e rs ta n d  gegen  schrof
fen  T em p era tu rw ec h se l  als  v ie lm eh r  auf  Wider
s ta n d s fäh ig k e i t  g eg e n  S ch lackenang r if f  und hohe 
T e m p e ra tu re n  an k o m m t.  Die S te ine  sind in den 
V e rb re n n u n g sk a m m e rn  der  Kessel in den Seiten
w än d e n  am P latze.

K l a s s e  M  73 e igne t  sich fü r  h an d g e feu e r te  Kessel, 
d ie  m i t  e iner  D a m p f le is tu n g  von  höchstens 
18 k g /m 2 H eiz f läche  arbe iten .  Von Wichtigkeit 
is t  d e r  W id e rs ta n d  g eg e n  T em pera tu rw echse l  und 
S ch la ck e n an g r if f  bei d en  in so lchen  Feuerungen 
vo rk o m m e n d en  T e m p e ra tu re n .

K l a s s e  H 25 u m fa ß t  k ie se lsäu re re ich e  Steine, die 
g e g e n  S c h la ck e n an g r if f  u n d  T e m p e ra tu rw e c h s e l  

w en ig  w id e r s ta n d s fä h ig  sind, je d o c h  infolge ihres 
ho h en  K iese lsä u reg e h a l te s  eine h o h e  Standfestig
keit u n te r  B e la s tu n g  bes itzen . D iese Steine sol
len s ta rk en  T e m p e ra tu rw e c h se ln  u n te r  650° C 
m ö g l ich s t  n ich t a u sg ese tz t  sein.

K l a s s e  M 7 ko m m t n u r  bei g e r in g e m  Temperatur
b e a n sp ru c h u n g e n  in F rage .

Prü fverfahren  L

1. D er  G e sa m tg e h a l t  d e r  K iese lsäure  soll nach den 
an a ly tischen  V erfah ren ,  S ta n d a rd s  C  1 8 - 2 1 ,  er
m it te l t  w erden .

______ _
1 Viele dieser Verfahren sind von der Amerikanischen G e s e l l s c h a f t  f«1 

technische Materialprüfung in den »Standards 1924« ausführlich beschrieb«'
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2. Die Bestimmung des  K eg e lschm elzpunk te s  soll 
an gepulverter S u b s tan z  nach dem S tanda rd -  
Prüfverfahren C 2 0 - 2 4  erfolgen.

3. Die A bschreck-Prü fung  is t  bere its  in dem A b 
schnitt über L a b o ra to r iu m sp rü fu n g  feu e rfes te r  
Steine beschrieben w orden .

4. Die Porigkeit w ird  in Q ew ich tsan te i len  an Steinen 
festgestellt, die a u f  1 4 0 0 ° C  n a c h g e b ra n n t  w o r 
den sind.

5. Die P rü fung  un te r  B e la s tu n g  w ird  gem äß  S tan 
dardverfahren C  1 6 - '2 0  d u rc h g e fü h r t .

6. Vereinfachte B e t r i e b s p r ü f u n g e n  so llen  in fo l 
gender W eise a u s g e f ü h r t  w e rd e n :  i n  kleinen
ölgefeuerten Öfen, d e ren  T e m p e ra tu r  m an v ie r 
telstündlich genau  m it  dem  op tischen  P y ro m e te r  
mißt, soll die eine S e itenw and  der  V erbrenriungs-  
kammer aus bek an n ten  feu e rfe s ten  S teinen und 
bekanntem M örte l ,  die an d e re  Seitem vand d a 
gegen aus den zu p rü fe n d e n  feu e rfes ten  S teinen 
und Mörtel a u fg e fü h r t  w erden . Beide W ä n d e  
sollen nach außen  m it e iner  7,5 cm dicken W ä r m e 
schutzschicht um g eb en  sein. Die P rü f u n g  be 
steht in zw eim aligem  B rennen  von  je  24 s t  bis 
zu O fen tem pera tu ren  von 1590 u n d  1 6 5 0 ° C ,  
Eine P rü fung  au f  T em p era tu re m p fin d l ic h k e i t  soll 
in der W eise  e r fo lg en ,  daß  u n m it te lb a r  nach 
dem Abstellen d e r  Ö lb ren n e r  2 st  la n g  kalte  Luft 
in den Ofen e in g eb la sen  w ird . E n tsch e id en d  fü r  
den Versuch ist die äu ß e re  B eschaffenheit  der 
Seitenwände nach d iesen  P rü fu n g en .

7. Maßgebend fü r  die B e u rte i lu n g  s ind die B eobach 
tungen der äu ß e rn  B escha ffenhe it  sow ie  die E r 
gebnisse der  chem ischen  A nalyse, des  K egel
schmelzpunktes u n d  d e r  P o r ig k e i t  in G ew ic h ts 
anteilen sowie d e r  P r ü f u n g  u n te r  B e las tung , fa l ls  
erwünscht.

8- Die P rü fung  der  ä u ß e rn  B escha ffenhe it  sowie des 
Verhaltens u n te r  B e la s tu n g  w erd en  a ls  K o n tro l l 
prüfungen au fge faß t.

Besondere Anforderungen.

Klasse S H 75: 1. D ieses  M a te r ia l  so ll n ich t  m e h r  
als 65 o/o G e s a m t-S i0 2 en tha lten .  2. D er  K ege l
schmelzpunkt des  g e p u lv e r te n  S to ffes  soll n icht 
weniger als  Kegel 31, d. s. rd. 1 6 5 0 ° C  be tragen . 
3. Die Steine so llen  15 A bschreckungen , ohne  
zu versagen, au sha lten .  4. Die vere in fach te  Be
triebsprüfung soll sich e r fo lg re ich  d u rch fü h re n
lassen.

Klasse H 75: 1. K eg e lsc h m e lz p u n k t : Kegel 31
(rd. 1 6 5 0 °C ) .  2. Zahl der  A b sch rec k u n g en :  12.

Klasse H 57: 1. K eg e lsc h m elzp u n k t:  Kegel 31
(rd. 1650° C). 2. Zahl d e r  A b sch rec k u n g en :  5.
3- Die P o rigke it  in G ew ich tsan te i len  der  auf 
1400° neu e rh itz ten  P ro b e  soll n ich t  w en ig e r  
a' s 6 und nicht m e h r  als  16 o/o be tragen .

Klasse M 73: 1. K eg e lsc h m elzp u n k t:  Kegel 29
(rd. 1610° C ) .  2. Zahl d e r  A b sch rec k u n g en :  2.

Klasse H 25: 1. D er k ie se lsäu re re iche  S ch am o tte 
stein soll w en ig s ten s  70 o/o SiO„ en tha lten .  2. 
K egelschmelzpunkt: Kegel 28 “(rd .  1 5 9 0 ° C ) .

3. Zahl d e r  A b sch rec k u n g en :  6. 4. Die F o rm v e r 
ä n d e ru n g  u n te r  B e la s tu n g  soll 3 o/0 n ich t ü b e r 
schreiten .

K l a s s e  M 7: 1. K iese lsä u reg e h a l t :  w en ig s ten s  70 o/o. 
2‘. K eg e lschm elzpunk t:  Kegel 28 (rd .  1590°  C ) .
3. Zahl der  A b sc h re c k u n g e n : 3. 4. d ie  Erwei
ch u n g s te m p e ra tu r  u n te r  B e la s tu n g  so ll  4o/0 nicht 
übers te igen ,

Bezeichnung.
Je d e r  Stein soll d u rch  eine bei d e r  F o rm g e b u n g  

a n g e b rac h te  F ab r ik m a rk e  g ek e nnze ichne t  sein, so daß  
e r  je d e rze i t  als  ein bes tim m tes  F a b r ik a t  e rk e n n t 
lich ist.

Beanstandung von Lieferungen.
D er L ieferer so ll von  d e r  Z u rü c k w e isu n g  e iner 

L ie fe rung  au f  G ru n d  d ieser  G ü tev o rsc h r i f te n  in n e r 
halb  10 T ag e n  nach  E in tre f fen  d e r  L ie fe ru n g  an 
dem  B e s t im m u n g so r t  b en a ch r ic h t ig t  w erden .  F a l ls  
d e r  L ieferer  eine W ie d e rh o lu n g  d e r  P r ü f u n g  w ünsch t ,  
so ll er  dies der  b e l ie fe r ten  S telle  5 T a g e  n ach  
E rh a l t  d ieser  B en ach rich t ig u n g  m itte ilen .

. G r o ß k r a f t w e r k  d e r  D e t r o i t  E d i s o n  C o .

Im A nsch luß  an die s taa t l ichen  N o rm en  und  die 
von C a r t e r  d u rc h g e fü h r te n  U n te rsu c h u n g e n  hat 
auch  d as  G r o ß k r a f tw e rk  D e tro i t  E d iso n  Co. im 
J a n u a r  1925 fü r  seinen e igenen  B edarf  v o r l ä u f i g e  
G ü tev o rsc h r i f te n  h e ra u sg eg e b en .  Es h an d e l t  sich um 
die F e s t l e g u n g  d e r  A n fo rd e ru n g e n  an S ch am o tte 
steine, die bei s ta rk  b ea n sp ru ch te n  W a n d e r r o s t f e u e 
ru n g en  und  k o h le n s ta u b g e fe u e r te n  D a m p fk e sse l 
an lag en  benu tz t  w erd en  so llen . Die P rü f u n g s v o r 
sch rif ten ,  die sich nu r  w e n ig  v o n e in an d e r  u n te r 
scheiden, bez iehen sich led ig lich  au f  p h y s ika lische  
E ig en sch a f ten  und  lau ten  w ie f o lg t :

Allgemeines.
S ch am o ttem ate r ia l  und  F o rm s te in e  so llen  n icht 

eh e r  g ek a u f t  w erden , a ls  sie n ich t die h ier  b esch r ie 
benen  P rü fu n g e n  d e r  D e tro i t  E d iso n  Co. bes tan d e n  
haben.

Verwendung.
Die nach diesen  G ü tev o rsc h r i f te n  g ek a u f ten  fe u e r 

fes ten  Steine w erden  v e rw a n d t  in W a n d e r r o s t f e u e 
ru n g en  von  K esse ln  sow ie  in k o h le n s ta u b g e fe u e r te n  
K esse lan lagen  fü r  hohe  B ean sp ru c h u n g en ,  bei denen  
sie u n m it te lb a r  den  he ißen  O fe n g a se n  au sg ese tz t  sind.

Gütevorschriften.
Die D e tro i t  E d ison  Co. ha t  d iese G ü te v o rsc h r i f 

ten g em einsam  m it d e r  A m erikan ischen  G ese l lsc h a f t  
fü r  techn ische  M a te r ia lp rü fu n g ,  d e r  A m erikan ischen  
K eram ischen  G e se l ls c h a f t  sow ie  dem  S taa tl ichen  
B ureau of  S ta n d a rd s  au sg ea rb e i te t .

Prüfungen.
Die S cham otte s te ine  so llen  fo lg en d e n  P rü fu n g e n  

und  A n fo rd e ru n g e n  gen ü g en ,  w obei S teine von  je d e r  
L ad u n g  zu u n te rsu c h en  sind.

1. U n e m p f i n d l i c h k e i t  g e g e n  T e m p e r a t u r 
w e c h s e l  ( sp a l l in g ) .  Die nach  d e r  am erikan ischen  
S ta n d a rd -P rü fu n g  (C  3 8 - 2 1 )  g e p rü f te n  S te ine  so l 
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len f ü r  einen v o rh e r  e rh i tz te n  S te in 1 eine A bschrek- 
ku n g szah l  von  w en ig s ten s  85o/0 e rgeben .  Vier S teine 
so llen  g le ichze i tig  g e p r ü f t  u n d  je d e r  zeh n m al in 
f l ie ß en d e s  W a s s e r  g e ta u c h t  w e rd e n  o d er  so lange, 
bis  e r  ze rb rich t.  Die oben  beze ichne te  A bschrek- 
kungszahl ist das Verhältnis' der von den vier Steinen 
gu t überstandenen E in tauchungen  zur  Gesamtzahl (40) 
der m öglichen Eintauchungen.

2. V e r h a l t e n  u n t e r  B e l a s t u n g  b e i  h o h e n  
T e m p e r a t u r e n .  D ie  du rch sc h n i t t l ich e  Z u sam m en 
d rü c k u n g  von  3 S te inen  irg en d e in e r  S e n d u n g  soll 
n ich t m e h r  als  4 o/o d e r  u r sp rü n g l ic h e n  L än g e  b e 
trag e n ,  so fe rn  m i t  e iner  B e la s tu n g  v o n  25 P fu n d  je  
Q u a d ra tz o l l  - 1,7 k g / c m 2 g e a rb e i te t  w ird . W ird  mit 
e iner  Last v o n  40 P fu n d  je  Q u ad ra fzo l l  =  2,7 k g /c m 2 
gea rb e i te t ,  so  so ll  die Z u sam m e n d rü c k u n g  von  3 
S te inen  n ich t  m e h r  als  6 o/o d e r  u r sp rü n g l ic h e n  L änge  
b e tragen .

Als P rü fv e r fa h re n  w ird  das  S ta n d a rd -P rü fv e r 
fa h re n  C  1 6 - 2 0  ben u tz t  m it d e r  A b än d e ru n g ,  d aß  
an  S tel le  von  11/2 s t  2 s t  e rh i tz t  und  außerd-em eine 
w e ite re  B e la s tu n g sp rü fu n g  m it 2,7 k g /c m 2 dü rch g e -  
f ü h r t  w ird .

3. S t ä n d i g e  L ä n g e n a u s d e h n u n g  o d e r  - z u -  
s a m m e n z i e h u n g .  D ie du rch sc h n i t t l ich e  s tän d ig e  
L ä n g e n a u sd e h n u n g  v o n  3 S ch am o tte s te in en  e iner 
L ad u n g  g em äß  S ta n d a rd -P rü fv e r fa h re n  C 2 7 - 2 0  
nach  e iner  E rh i tz u n g  au f  1400°  u n d  B e la ssu n g  d ieser  
T e m p e r a tu r  fü r  5 s t  so ll  n ich t m e h r  a ls  1 o/0 b e 
trag e n ,  die d u rchschn it t l iche  s tä n d ig e  Z u s a m m e n  
Ziehung n ich t m e h r  a ls  l>/2 °/o.

4. V o r ü b e r g e h e n d e  t h e r m i s c h e  A u s d e h n u n g .  
Die v o rü b e rg e h e n d e  the rm isch e  A u s d e h n u n g  eines 
nac h e rh i tz te n  S te ines bei e rn e u te r  E rh i tz u n g  au f  
1350°  soll n ich t  m e h r  als  1 o/0 b e t ra g en .

5. S e g e r k e g e l s c h m e l z p u n k t .  D ie S chm elz tem 
p e ra tu r  eines aus  g e p u lv e r te r  S u b s tan z  h e rg e s te l l te n  
S teines g em äß  S ta n d a rd -P rü fv e r fa h re n  C  2 4 - 2 0  soll 
m in d es ten s  K egel 31 ergeben .

6. S c h m e l z p u n k t  e i n e s  K e g e l s  b e s t e h e n d  
a u s  K o h l e n a s c h e  u n d  f e u e r f e s t e m  S t e i n .  A us
4 G ew ich ts te i len  d es  e in g e sa n d te n  fe in g e p u lv e r te n  
S ch am o tte s te in s  u n d  1 G ew ich ts te i l  d e r  n ac h s te h en d  
besch r ieb en en  A sche  so l len  K egel h e rg e s te l l t  w e r 
den, die bei W a n d e r r o s t f e u e ru n g e n  w en ig s ten s  einen  
S ch m e lzp u n k t  v o n  K egel 28 (rd .  1 6 3 0 ° C ) ,  bei 
K o h le n s ta u b fe u e ru n g e n  v o n  w en ig s ten s  K egel 26 
( rd .  1 5 8 0 ° C )  besitzen . D ie feu e rfe s ten  S te ine  so l 
len fo lg e n d e  K o rn g rö ß e n z u sa m m e n se tz u n g  au fw e isen :

Durchgang durch 
80-Maschen-Sieb2 

100-  

150- 
200-

Rückstand auf 
100-Maschen-Sieb 
150- 
200 -

Io

40
20
30
10

Die m it dem  so  g ek ö rn te n  S ch am o tte s te in  zu 
m ischende  A sche so ll  fo lg e n d e  Z u sam m en se tz u n g  
h a b e n :

1 Ein vorher erhitzter Stein ist ein solcher, der innerhalb von 4l/ast bis 
auf 1400° erhitzt wird und dann 5 st bei dieser Temperatur belassen wird.
Diese Steine müssen dann langsam im Ofen abkühlen.

3 Amerikanische Maschensiebe.

Schwefel
Eisenoxyd
Erweichungstemperatur

Wanderrost
feuerungen 

0,06 % 
9,00% 

Kegel 19

Kohlenstaub
feuerungen 

0,11% 
50,001 
Kegel 9

Als B indem itte l kann  m an  10 o/o Dextrinlösung 
benu tzen .

Die E rm it t lu n g  des K egelschm elzpunktes  soll in 
o x y d ie re n d e r  A tm o sp h ä re  gem äß  Standardverfahren 
C  2 4 - 2 0  a u s g e fü h r t  w e r d e n 1.

M aßhaltigke it.
A bw eichungen  von  den  g e fo rd e r te n  Abmessungen 

d e r  feu e rfe s ten  S te ine  (N o rm a ls te in e  oder Form
ste ine)  so llen  e insch ließ lich  S chw indung  und Ver
k rü m m u n g  gem äß  den  V ere in b aru n g en  des Vereins 
de r  F ab r iken  feu e rfe s te r  E rz eu g n is se  bei Längen von 
10 cm und  me h r  ±  2 o/o b e tragen .  Bei Abmessun
g en  von  w en ig e r  a ls  10 cm sind einschließlich 
S ch w in d u n g  und  V erk rü m m u n g  Abweichungen von 
±  3 o/o zu lässig .

Gefüge.
Alle N o rm a ls te in e  und  F o rm s te in e  sollen gerade 

Ecken u n d  sc h ar fe  K anten  bes itzen  und frei von 
R issen sein.

F o rm s te in e  d ü r fe n  n u r  eine du rch  Flugstaub ver
g la s te  F läc h e  bes itzen , b e s o n d e re  Formsteine dür
fen keine durch Flugstaub verglaste glänzende Stellen 
besitzen, an denen sie w ährend  des Betriebes den Feuer- 
gasen ausgesetzt sind.

Zurückweisung.
D as V ersagen  d e r  nach  d iesen  Vorschriften ge

p rü f te n  S te ine  in i rg ende inem  P u n k t  bedingt ihre 
Z urückw eisung .

Abänderungen der Gütevorschriften.
D iese G ü te v o rsc h r i f te n  d ü r fe n  nicht an Stelle 

sp ä te r  a b g e ä n d e r te r  b en u tz t  w erd en .  Die Lieferer 
haben  d a ra u f  zu ach ten ,  d aß  sie jew e ils  die neuesten 
V orschr if ten  der  D e tro i t  E d iso n  Co. fü r  feuerfeste 
S te ine  in H ä n d e n  haben . D ie G ütevorschriften  wer
den  jew eils  am 2. J a n u a r  o d e r  1. Ju li  eines jeden 
J a h re s  neu  b e s tä t ig t  o d e r  ber ich tig t .

Z u s a m m  e n f  a s s u n g .

Bei der  feu e rfe s ten  A u sk le id u n g  der Verbren
n u n g sk a m m e rn  h o c h b e a n s p ru c h te r  Dampfkessel gehen 
die A m erikaner  von  dem  G e d a n k e n  aus, daß eint 
G ü te v e rb e s se ru n g  d e r  S cham o tte s te in e  durch weit
g e h e n d e  V e rä n d e ru n g  d e r  chem ischen  Zusammen

se tzu n g  o d e r  die W a h l  h o c h fe u e rfe s te r  Baustoffe 
au s  w ir tsch a f t l ic h en  G rü n d e n  zu n ä ch s t  ausscheidet. 
D a g e g e n  is t  d u rch  d as  T r o c k e n p r e ß  verfahren der 
S cham otte s te ine  eine G ü te s te ig e ru n g  erre ich t worden.

A ls R o h s t o f f e  w e rd e n  quarz fre ie ,  40-50°,« 
T o n e r d e  e n th a l te n d e  h a l b -  o d e r  unplastische Tone 
v e r w a n d t .  D iese e rg e b e n  n ac h  so rg fä l t ig e r  Aufbe
re i tung ,  s ta rk e r  m e ch a n isc h er  P re s s u n g  und hinrei
chendem  B ren n en  bis K ege l 12 m aßhalt ige ^  
nam entl ich  g eg e n  p lö tz liche  T e m p e r a tu r s c h w a n k u n g e ü

m ö g lich s t  un em p fin d l ic h e  feu e r fe s te  Steine.

1 Diese Prüfung halte ich für sehr fragwürdig, well dabei das OtBS* 
des Steins zerstört wird.
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Die P rü fung  a u f  U nem p fin d l ich k e i t  g eg e n  p lö tz 
lichen T en iperatunvechsel d u rch  A b s c h r e c k e n  w ird 
allgemein an g e w an d t  u n d  bei d e r  L ie fe rung  v o r 
geschrieben. Diese P rü f u n g  so ll te  auch  in D eu tsch 
land eingeführt w erden ,  d a  w eg e n  d e r  S p itzenbe 
lastung vieler s täd tischer  E le k tr iz i tä tsw e rk e  die A n
forderungen an W id e r s ta n d s fä h ig k e i t  g e g e n  p lö tz 
lichen Ternpera turw echse l,  n am en tl ich  an die K ap 
pensteine der a u fg e h ä n g te n  g e ra d e n  Decken, bei 
uns erheblich h öher  s ind  a ls  bei den  m e is t  u n 
unterbrochen be tr iebenen  Kesseln in N ordam erika .

Zahlreiche V ersuche im L ab o ra to r iu m  u n d  b e 
sonders im Betriebe haben  deu t lich  gezeigt,  daß 
bei s t a r k  e r o d i e r e n d e n  K o h l e n a s c h e n  m it n ie 
drigem Schm elzpunkt von  n u r  1100°  C se lb s t  die 
besten Scham otteste ine bei D a m p fle is tu n g e n  von 
mehr als 30 kg/in 2/ s t  n ich t  h a l ten .  Auch d ie  h o h len  
Wände, durch die eine w e itg eh e n d e  K ü h lu n g  bei 
Einführung der  S e k u n d ä r lu f t  e in tritt ,  re ichen nicht 
aus. Durch die E in f ü h ru n g  der  M u r r a y - S c h u p 
p e n s t a h l r o h r e ,  in denen  ein Teil  des  K esse lspe ise 
wassers vor den feu e rfes ten  W ä n d e n ,  a lso  im Innern  
der V erbrennungskam m ern s tä n d ig  um läu f t ,  h o f f t  
man, brauchbare E rg e b n is se  zu erz ielen , w enn  asch en 
reiche Kohlen m it n ied r ige r  A sch e n sch m elz te m p era tu r  
verwandt werden m üssen .

Dem A schengehalt  d e r  K oh le  sow ie d e r  U n te r 
suchung ihrer S ch m e lz tem p e ra tu r  w ird  g ro ß e  Be
deutung beigemessen.

Die verständnisvolle  Z u sam m en a rb e i t  von  H e r 
stellern feuerfester S teine sow ie  ih ren  F o r s c h u n g s 
anstalten mit dem B ureau  o f  S ta n d a rd s  in W a s h in g 
ton und den V erbrauchern ,  b eso n d e rs  den  O fenbau -  
firmerf und G ro ß k ra f tw e rk e n  hat,  w ie die am erikan i
schen Erfolge bew eisen, g u te  F rü c h te  gezeitig t.

Im Anschluß an den vorstehenden Vortrag führte 
Direktor S ch u lte  vom Dampfkessel-Überwachungs-Verein 
der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen 
folgendes aus:

Entsprechend der bereits erfolgten Normalisierung der 
Dampfkessel und Feuerungen müssen auch die Zünd
gewölbe genormt werden, damit man auf diese Weise zu 
einfachem und weniger zahlreichen Formen der feuer
festen Steine für die Zündgewölbe und aufgehängten 
Uecken gelangt. Nur so ist es möglich, ohne Kosten oder 
nur mit geringen Aufwendungen die verbesserten H er
stellungsverfahren der Amerikaner einzuführen und die 
'Jute der Steine zu steigern.

Die Haltbarkeit der feuerfesten Steine ist nicht nur 
von ihren Eigenschaften abhängig, sondern auch von der 
Bauart der Zündgewölbe und der aufgehängten Decken. 
Die Form des Zündgewölbes und seine Höhe über dem 
Rost muß sich nach dem Gasgehalt des Brennstoffes 
richten. Auch die Bauart der aufgehängten Decken muß 
so sein, daß keine zusätzlichen Spannungen in den Steinen 
auftreten. Für aufgehängte Decken haben sich Gewölbe 
mit rückkehrender Neigung nicht bewährt, weil die Feuer
gase den kürzesten- Weg suchen und daher beim Durch
streichen der Fugen zwischen den einzelnen Steinen eine 
zerstörende W irkung ausüben. Die von dem Vortragenden 
angegebene Lebensdauer der Brennkammern im Cahokia- 
Kraftwerk erscheint außerordentlich niedrig. In Deutsch
land ist die Lebensdauer der Brennkammern auch bei 
Kohlen mit ähnlich niedrigem Schmelzpunkt wie bei der 
in Cahokia verfeuerten Iliinoiskohle erheblich höher, so 
beträgt die Anzahl der Brennstunden beispielsweise auf 
der Zeche Heinrich in Überruhr bisher schon etwa 13 000, 
auf der Zeche Friedrich Ernestine 10 000 und auf der 
Zeche Prosper etwa 8000. Nach den im Vortrag g e 
zeigten Lichtbildern scheinen die Amerikaner noch immer 
an hohen Einblasegeschwindigkeiten festzuhalten, die ge 
rade vom Standpunkt der Haltbarkeit der Steine aus zu 
verwerfen sind. Nach neuern Erfahrungen ist sehr häufig 
die mechanische Zerstörung des Mauerwerks durch die 
Kohlenstaubfiamme größer als die chemische, weil die 
Flamme wegen der mitgerissenen Schlacken- und Kohlen
teilchen bei hohen Geschwindigkeiten wie ein Sandstrahl
gebläse wirkt.

Die Einrichtungen für die von dem Vortragenden er 
wähnten Abschreckproben werden vom Dampfkessel-Über- 
wachungs-Verein beschafft und zur Prüfung der feuer
festen Steine Verwendung finden.

Das Torkretieren der Feuerräume ist bereits auf 
zwei Zechen bei Kohlenstaubfeuerungen angewandt w or
den. Auch hier haben sich bisher dieselben Erscheinun
gen gezeigt wie in Amerika, daß sich nämlich die T orkre 
tierung bei schwerschmelzender, also trocken anfallender
Schlacke bew ährt1, bei leichtflüssiger Schlacke dagegen 
nicht. Es empfiehlt sich daher, vor der Anwendung des 
Spritzverfahrens den Schlackenschmelzpunkt festzustellen. 
Vom Dampfkessel-Überwachungs-Verein sind von rd. 200 
Ruhrkohlensorten die Schlackenschmelzpunkte ermittelt 
worden. Hierbei hat sich kein großer Unterschied der 
mittlern Schlackenschmelzpunkte für die verschiedenen 
Kohlensorten ergeben. Sie liegen alle um etwa 1200 0 C 
und betragen im Mittel für Gasflammkohle 1235 °, für Gas
kohle 1250°, für Fettkohle 1195° und für Magerkohle 
1165°. Die äußersten Grenzen sind bei der Gasflamm
kohle 1145 und 1360°, bei der Gaskohle 1150 und 1350°, 
bei der Fettkohle 1005 und 1330° und bei der Magerkohle 
1030 und 1340 ».

> Glückauf 1925, S. 864.

Die Tektonik der Bochumer Mulde zwischen Dortmund und Bochum 
und das Problem der westfälischen Karbonfaltung.

Problem der Faltung des Ruhrkarbons.

Nach der Klärung der erörterten tektonischen Einzel- 
™rgänge ist es jetzt möglich, eine ganz neue Vorstellung 
°n dem Vorgang der Faltung  des Ruhrkarbons zu geben, 
enn mit der Feststellung der primären Diskordanzen

Von Markscheider H. B ö t t c h e r ,  Werne. 

(Schluß.)

bietet sich ein großartiger Einblick in die N atur  der 
Faltung.

Diese D iskordanzen sind in allen Schichten des Kar
bons  vorhanden, wie leicht an einer Reihe von Profilen 
aus den nörd lichem  M ulden nachgewiesen werden könnte,
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für deren W iedergabe aber hier der  Raum fehlt. Sie 
lassen sich von der M agerkohle bis zum  Leitflöz Z o ll
verein als oberstem Flöz der  G askoh lengruppe  beobachten. 
Allein die G asf lam m kohlengruppe  scheidet bei den Be
trachtungen vorläufig noch aus; hier sind nämlich die 
Aufschlüsse unvollständig, weil für Längenvergleiche die 
Sattelschenkel fehlen.

W ie festgestellt w orden  ist, bestehen die D iskordanzen 
nicht zwischen einzelnen S c h i c h t e n g r u p p e n ,  son 
dern sie verteilen sich ungefähr gle ichm äßig über das 
ganze Profil, soweit es einigermaßen vollständig auf
geschlossen ist (Magerkohle bis Gaskohle). Jedes Flöz 
wird von dem nächsten mit geringer D iskordanz über 
lagert. Daraus läßt sich n u r  der Schluß ziehen, daß diese 
Erscheinung  prim är ist und  nicht durch nachträglichen 
Faltungsdruck erzeugt w orden  sein kann. Sie ist nu r  durch 
die Gleichzeitigkeit der  A blagerung  und  der  Faltung zu er
klären. Es gibt kaum ein Faltung aufweisendes K arbon 
profil, in dem nicht immer wieder derselbe V organg  zu 
beobachten wäre: allmähliche A bnahm e der Faltungs
stärke nach den hangenden  Schichten hin. N u r  wenn 
Ablagerung  und  Faltung gleichzeitig vor sich gehen, 
kann ein solches Profil entstehen.

Am deutlichsten treten die primären Diskordanzen 
in den M ulden in Erscheinung. Der Abstand zwischen 
den einzelnen Flözen ist in den Muldenkernen immer 
g rößer  als der N orm alabstand; die Gesteinzwischenmittel 
schwellen in den M uldenkernen stets mächtig  an ; nu r  
ein kleiner Teil ist dabei sekundärer N atur  (Faltungs
diskordanz).

U m  hierüber genaue Werte zu erhalten, habe ich 
alle m ir erreichbaren Karbonprofile untersucht und  mich 
dabei der Vervielfältigungen bedient, welche die W est
fälische Berggewerkschaftskasse von den Profilen der 
einzelnen Zechen als Übersichtsmaterial anfertigen läßt. 
Die von mir gefundenen W erte werden zw ar sicherlich 
infolge neuer  Aufschlüsse im Laufe der Zeit noch Ä n 
derungen  erfahren, jedoch w erden  diese für die G esam t
beurte ilung bedeutungslos  sein.

Zunächst habe ich das Verhältnis der  Flözabstände 
in den Mulden zum  normalen Abstand der  Flöze er 
mittelt und  dabei nicht etwa ausgesuchte Mulden allein, 
sondern  sämtliche mir zugänglichen M uldenbildungen 
untersucht.

Ferner habe ich, gleichfalls an allen vorkom m enden  
Erscheinungen, das Verhältnis zwischen dem Flözabstand 
auf den Sätteln und  dem norm alen Abstand der Flöze 
festgestellt. Die normalen Flözabstände sind an den 
Sattel- und Muldenschenkeln, w o  es sich ermöglichen 
ließ, in der Mitte zwischen Sattelkuppe und M ulden 
tiefstem gemessen worden. W enn  es sich lediglich um 
sekundäre Faltungsdiskordanzen handelte, so m üßten die 
erst- und  die zweitgenannten W erte  gleich g roß  sein. Das 
ist jedoch nicht der Fall; für das erstgenannte Verhältnis, 
Abstand in den M ulden zum Normalabstand, erhielt ich 
im Durchschnitt die Zahl 1,85, für das zweitgenannte 
Verhältnis, Abstand auf den Sätteln zum Normalabstand, 
die Zahl 1,22. Zieht man den zweiten von dem ersten 
W ert ab, so erhält man eine annähernde Vorstellung von 
der primären Diskordanz. 1,85 — 1,22 0,63, das heißt,

die schon bei der A blagerung entstandene Diskordanz 
ist ungefähr dreimal so g roß  wie die später durch Faltung 
hervorgerufene, die sich natürlich bei Sätteln und Mulden 
in gleicher W eise zeigen m uß. Setzt man die Sediment
mächtigkeit in der Mitte zwischen Sattel und Mulde 
gleich 1, so schwillt sie in den Muldenkernen schon bei 
der  Ablagerung  auf etwa 1,63 an ; in den Mulden hat 
sich also ungefähr 6 3 %  m ehr Material angehäuft als 
anderswo. Infolge der Faltung zeigt sich nun bei Sätteln jj 
und  Mulden in derselben Weise eine sekundäre Faltungs- j 
diskordanz, welche die Mächtigkeit in den Muldenkernen 
auf 1,85, auf den Sattelkuppen um denselben Betrag 
auf 1,22 anschwellen läßt, immer gemessen an der 
normalen Sedimentmächtigkeit 1. Die sekundäre Mehr- | 
Zunahme von 2 2 %  der Sedimentmächtigkeit in den Sattel
und M uldenkernen rüh rt  von dem Material her, das bei 
der K arbonfaltung aus den Sattel- und  Muldenschenkeln 
ausgewalzt und  in die Kerne der  Falten gepreßt worden 
ist. Mathematisch genau läßt sich eine solche Rechnung 
natürlich nicht aufstellen, aber ein ungefähr richtiges Bild 
vermittelt diese Ü berlegung.

Im ganzen sind die Profile von 62  Schachtanlagen, 
Profile aus den verschiedensten Stufen des westfälischen 
produktiven Karbons, untersucht worden. Die Zahl 1,85 |  
für die Sedimentmächtigkeit in den Mulden ist das Mittel ;L 
aus 71 Einzelfeststellungen, die Zahl 1,22 für die Sedi- 
mentmächtigkeit auf den Sätteln das Durchschnittsergebnis 
aus 83 E inzelbeobachtungen (normale Stärke der Sediment
mächtigkeit gleich l).

Es zeigt sich, daß sich die Mulden- und Sattel- ; 
koeffizienten, wie sie kurz genannt werden sollen, mit 
verschiedenem Einfallen der Gebirgsschichten ändern |  
(Mulden- [Sattel-J Koeffizient gleich Verhältnis von Neben- : 
gesteinmächtigkeit in den Mulden [Sätteln] zu der nor
malen Mächtigkeit des Nebengesteins). Diese Unterschiede 
beruhen lediglich auf der  verschiedenen Größe der Fal
tungsdiskordanz bei flacher, mittelsteiler und steiler La- g 
geru n g  (vgl. die nachstehende Zusammenstellung).

Einfallen 
der Muldenflügel

0-30° 30-60° 60-90°
Gesamt-
mittel

Sedimentmächtigkeit in den 
Muldenkernen nach der Fal
tung, Muldenkoeffizienten 1,42 1,82 2,34 1,85

Sedimentmächtigkeit auf den 
Sattelkuppen nach der Fal
tung, Sattelkoeffizienten . 0,995 1,18 1,73 1,22.

Mehrzunahme des Sediment
materials in den Mulden- 
kernen gegenüber den Sat
telkuppen, gemessen an der 
normalen Sedimentmäch
tigkeit 1 ............................... 0,42 0,64 0,61 0,63

Diese Übersicht hat insofern praktischen Wert, ® ; 
sie einen Anhalt für den weitern Entwurf der Pro® 
nach der Tiefe hin geben kann, der bisher ganz fais® 
vorgenom m en w orden  ist, denn  bekanntlich hat man |  
bisher die Faltung in der Karbonsynklinale nach 
Tiefe hin ausklingen lassen. So sind auch bei Proie‘' |  
tionen in Karbonprofilen unrichtigerweise die l i e g e n d e m  

Schichten stets mit geringerer Faltung dargestellt vvordö
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als die hangendem. Aus der vorstehenden Z usam m en
stellung ist also folgende Regel zu entnehm en: man ziehe 
die untern Schichten nicht mit den obern parallel, sondern 
lasse die Abstände in der Mulde den Diskordanzen ent
sprechend größer werden, bei den Sätteln entsprechend 
weniger; dann ergibt sich schon von selbst eine Ver
stärkung der Faltung in den liegendem  Schichten.

Nach diesen Gesichtspunkten ist die Flözprojektion 
der unaufgeschlossenen liegendem  Schichten in den P ro 
filen der Abb. 1 durchgeführt worden. Die Tatsache, 
daß der gewählte Teil der  Bochum er Mulde den tiefst- 
erschlossenen des Ruhrkarbons überhaupt darstellt, hat 
die beste Möglichkeit zur E rg rü n d u n g  des Faltungs
problems geboten.

ln der Tat bieten die Profile eine ausgezeichnete 
Gelegenheit zu Längenvergleichungen von Flözschnitten 
der einzelnen Kohlenstufen. Die Längen von Flözschnitt- 
iinien in den einzelnen Karbonstufen sind n i c h t  g l e i c h .  
Dies kann auch gar nicht erwartet werden, weil es ja 
im Karbonbild überhaupt keine Konkordanz gibt.

Da die jüngern Ablagerungen gegenüber den altern 
stets den Innenbogen einnehmen, ist die S c h n i t t l i n i e  
j edes  h a n g e n d e m  F l ö z e s  k ü r z e r  a l s  d i e  d e s  
l i e g e n d e m .  Das kann nu r  so erklärt werden, daß 
jede jüngere Schicht einer; schon etwas kleinern Raum 
für die Ablagerung vorfand, als er der vorabgelagerten 
zur Verfügung gestanden hatte, also nu r  durch die 
dauernde Aufrichtung der Schichten w ährend  der Ab
lagerung; es fehlte der Raum, den inzwischen die Ge- 
birgsfaltung w eggenom m en hatte.

Die Längen der Schnittlinien von Flöz Mausegatt, 
Flöz Sonnenschein und  Flöz Katharina sind von mir 
vom Stockumer bis zum Wattenscheider Sattel gem essen 
worden. Danach hat sich von Katharina bis S onnen 
schein eine Linienverlängerung von 37 %  im Profil 6 und 
von 3 9 %  im Profil 7, im Mittel von 3 8 %  ergeben. Die 
Linienverlängerung von Sonnenschein bis Mausegatt hat 
sich häufiger feststellen lassen: im Profil 6 zu 2 3 % ,  
im Profil 7 zu 28 % ,  im Profil 8 zu 24 % ,  im Profil 9 
zu 25 %, im Mittel also zu 25 % .

Die beiden Ergebnisse stimmen befriedigend überein. 
Das eine lautet: auf 400  m Teufenunterschied eine Längen
zunahme von 25 %  oder  1 %  Längenzunahm e in der 
Magerkohlengruppe auf 16 m Gebirge. Das andere lautet: 
auf 650 m Teufe eine Längenzunahm e von 38 %  oder 
1'°'o Längenzunahme in der Fettkohlengruppe auf 17 m 
Gebirge.

Da den Feststellungen in der M agerkohlengruppe 
wegen der g roßem  Vollständigkeit der Aufschlüsse er
heblich mehr Gewicht beizulegen ist, m uß  als vorläufig 
eststehend gelten, daß sich d i e  F a l t u n g  d e r  S c h i c h t e n  

d e r  M a g e r -  u n d  F e t t k o h l e n g r u p p e  a u f  
‘6 m T e u f e  u m  1 %  e r h ö h t .  Dieser W ert ist ein 
fester Begriff, den ich die F a 11 u n g  s t  i e f e n s t u f e nenne.

In der Gaskohlengruppe scheint die D iskordanz nicht 
ganz so groß zu sein, jedoch läßt sich ein endgültiges Urteil 
ersi abgeben, wenn die Aufschlüsse vollständiger sind.

.... ^özlängenvergleichungen haben vorläufig folgende 
werte ergeben:

Hauptprofil Ew ald -Fortse tzung :
Längenzunahm e von Flöz Zoll

verein 1 bis Flöz Zollverein 6 1 %  auf 20 m G ebirge 
Dasselbe Profil:
Flöz B (80 m unter Zollverein)

bis Flöz Zollvere in .  . . .  1 %  „ 10 „ „
Hauptprofil Osterfeld 113:
Längenzunahm e von Flöz 7 

(100 m über Laura) bis Flöz
. L a u r a ........................................... 1 %  „ 25 „ „

Dasselbe Profil:
Flöz 7 bis Flöz Gustav (20 m

unter Katharina) . . . . 1 %  „ 28 „ „

Durchschnitt: 1 %  auf 21 m Gebirge.

Vorsichtshalber ist diese Zahl noch  e rhöh t und  in der
Gaskohle n u r  die Hälfte der D iskordanz der Mager- und 
Fettkohle angenom m en w orden. Damit ergibt sich für 
die Gaskohle 1 %  Längenzunahm e auf 32 m Gebirge.

Die G asflam m kohlengruppe m ußte  bei diesen Be
trachtungen gänzlich ausscheiden, da die Aufschlüsse 
noch zu unvollständig sind. H ier  fehlen für Längen- 
vergleichungen die Sattelschenkel am Aufstieg der 
Hauptsättel.

Die Faltungstiefenstufe ist w eniger  von dem Maße 
der Senkung abhängig, deren Einfluß ja durch stärkere 
Sedimentation zum größten  Teil w ieder wettgemacht 
w urde, als vielmehr von ändern  Faktoren. W enn  man 
sich der Erkenntnisse L e h m a n n s  er innert1, zu denen er 
bei der Beobachtung rezenter P ressungsvorgänge gelangt 
ist, so erhellt, daß die Faltungstiefenstufe einmal von der 
Beckenbreite insofern abhängt, als sie bei geringerer Breite 
wachsen muß, dann aber auch von der  Tiefe der M assen
verlagerung im Erdinnern  abhäng ig  sein m uß, welche 
die Veranlassung zur Geosynklinalb ildung gegeben hat.

O b  die Beziehungen so einfach sind, daß sie sich in 
Form eln ausdrücken lassen, darüber können erst weiter
gehende Forschungen Aufschluß geben.

Das Gesetz der  K arbonablagerung ist in Abb. 5 an einer 
ideellen Mulde schematisch dargestellt, die in ihrer G röße 
ungefähr dem Durchschnitt ¡der Karbonfalten entspricht.

Abb. 5. Veranschaulichung des Gesetzes für das Karbonprofil, 
dargestellt an einer mittlern Falte.

i L e h m a n n :  Die Bewegungsvorgänge bei der Bildung von Pingen und 
Trögen, Glückauf 1919, S. 933.
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Wattenscheider

Die G röße  der  Falte ist das Mittel aus den Faltenlängen 
sämtlicher Mulden, aus denen die Muldenkoeffizienten 
ausgezogen w orden  sind, w enn  man die Darstellung als 
maßstäblich 1 : 1 0 0 0 0  auffaßt. Ein Nachgreifen der  F löz
längen erlaubt dann  eine rohe N achprüfung  des W ertes 
für die Faltungstiefenstufe, die, abgesehen von  ihrem 
wissenschaftlichen Wert, für den Bergbau von der  g rößten  
Bedeutung ist.

Erst jetzt gelingt es, das W esen der S teinkohlen
ab lagerung  in den nördlichen Mulden, der  Zukunft des 
westfälischen Bergbaues, ganz zu  erfassen. Der Mark
scheider äst n u n m e h r  in der  Lage, w enn  er die Länge 
einer Leitschicht im Profil gemessen hat, die Länge säm t
licher ändern  Leitschichten zu berechnen. Allerdings

w eiß er nicht, an welcher Stelle sich nach der Tiefe zu 
neue Falten einlegen w erden ; das läßt sich jetzt noch 
nicht feststellen. Falls nicht besondere Anzeichen vor
liegen — oft sind ja schon A ndeutungen  vorhanden, wie 
sanfte oder  plötzliche A usstü lpung der Leitschichten nach 
unten —, unterläßt man am besten die Durchkonstruktion 
von Gaskohlen- oder Gasflammkohlenprofilen nach unten 
überhaupt.

Zweifellos ist es unrichtig, bei der  Durchkonstruktion 
die untern Schichten den obern  stets parallel zu ziehen. 
So ergibt auch die allgemein geläufige Vorstellung des 
westfälischen Karbonprofils, ein falsches Bild, weil sie auf 
unrichtigen Voraussetzungen beruht. Das möge an der ver
g leichenden G egenüberste llung  in Abb. 6 erläutert werden.

Qefsenfifrchener 
Safte/

Wattenscheider 
Saftet

ötochumer

1 Untere Magerkohle Obere MagerHohfe 03313 Fetthohfe '̂ ^Q ashohtc  I__ I Qasftamm kohle

Abb. 6. Profil des Ruhrkarbons, oben nach der alten, unten nach der neuen Anschauung.

D em  obern  P rofil1 ist nach der  herrschenden A n 
schauung  die gesamte Schichtenfolge der K arbonablagerung 
als gänzlich konkordant gefaltet zugrundegelegt. Es zeigt 
am Südrande des T roges  die stärkste Faltung. Danach 
versteht man, daß auch heute noch  vielfach an der A n 
schauung  festgehalten wird, der Faltungsdruck sei von 
Süden, also von  frem dher gek o m m en 2. Z um  Vergleich 
ist versucht w orden  im untern Profil denselben Schnitt 
im gleichen Maßstabe un ter  Berücksichtigung der Faltungs
tiefenstufe durchzukonstruieren. Dabei kann es sich nu r  
um  einen Versuch handeln, weil eine einigermaßen genaue 
Konstruktion, wie bereits oben festgestellt w orden  ist, 
nicht möglich ist. Dieses Profil zeigt in der Trogmitte 
die stärkste Faltung.

Die V erlängerung der  Schnittlinien der einzelnen 
Schichten im Karbonprofil kann berechnet und  auch der

1 s. H e i s e  und H e r b s t :  Lehrbuch der Bergbaukunde, 1923, Bd. 1, 
S. 5S.

2 Die Kontraktionstheorie leitet den gebirgsbildenden Pressungsdruck 
aus der allgemeinen Schrumpfung der Erdkruste infolge der Abkühlung des 
Erdballs her.

Charakter angegeben werden, wie diese Verlängerung 
erfolgt. W ir  wissen, daß die oben  sanfte Faltung nach 
unten im m er schärfer wird, bis sich schließlich in der 
M agerkohle eine Zickzackfaltung ähnlich der des Aachener 
Bezirks e rg ib t;  w ir  wissen ferner, daß nach unten plötz
liche A ufstülpungen auftreten, die sich zu immer kräftigem 
Falten ausbilden ; aber w ir kennen noch nicht die 
Stellen im Profil, w o  das der Fall sein wird.

Dem  neuen Profil kann daher  nu r  schematischer 
W ert  beigemessen werden. Es kann keinen Anspruch 
darauf erheben, die Lage der  untern  Leitflöze richtig 
wiederzugeben, w ohl aber darauf, daß die Länge der 
Schnittlinien annähernd  richtig ist. Die in der Tiefe der 
nörd lichem  M ulden dargestellte stärkere Faltung ist des
halb bestimm t zu erwarten.

Die Richtigkeit dieser Darstellung ist ü b e ra l l  da, wo 
im N orden  die untersten Partien bereits aufgeschlossen 

sind, bestätigt w orden. Überall sind die untern Partien 
stärker gefaltet als die o b e r n ; besonders  a u g e n fä ll ig  js! 

der Unterschied da, w o  durch nachträgliche tektonische
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Vorgänge -  Sprünge — tiefe und  hohe  Schichten vor 
einanderliegen1.

Wie für den Bergbau ist die Faltungstiefenstufe für 
die geologische Wissenschaft von  Bedeutung. Man kann 
jetzt ein annähernd richtiges Bild der  B ew egungsvor
gänge im Karbontrog geben, besonders, w enn  man die 
von Lehmann gew onnenen Erkenntnisse bei der Bildung 
von rezenten Pingen heranzieht2.

Bahnbrechend auf diesem Gebiet ist jedoch A m p f e r e r  
gewesen3, der in der Tektonik und  der Sedimentation 
lediglich eine A bbildung der  V eränderungen des U nter 
grundes sieht und  die Geosynklinalen als Streifen eigener 
Entstehungskraft bezeichnet. Lehm ann hat dies an H and 
rezenter Beispiele bewiesen u n d  gezeigt, daß bei der 
Einsenkung von P ingen  und  T rögen  in der Trogmitte 
Pressung, an den Rändern Z errung  erzeugt wird. Dabei 
sind Einsenkung und  P ressung  (bzw. Zerrung) zeitlich 
nicht zu trennen.

Am Karbontrog g laube ich den Beweis erbracht zu 
haben, daß Absenkung u n d  Sedimentation einerseits und  
Oebirgsfaltung anderseits gleichzeitig stattgefunden haben.

Man stelle sich das Bewegungsbild  v o r :  Gleich nach 
dem Beginn der ersten Senkung treten auch schon 
Pressungen auf, die den G ru n d  des Troges bereits 
schwach falten. Durch Weitersinken des Troges komm t 
es zur Sedimentbildung; die erste sich ablagernde Schicht 
findet eine schon schwach vorgefaltete Unterlage, auf der 
sie selbst zunächst flach abgelagert wird. Senkung und  
Sedimentation schreiten weiter fort, ebenso die P ressung; 
die Faltung der untern Schichten w ird mit der fortschrei
tenden Senkung stärker. Es entsteht ein Kampf zwischen 
den Sedimenten, die den T ro g  zuschütten, und  den Falten 
des Troggrundes. Die Sedimente wollen den T roggrund  
immer wieder einebnen, da sie sich in den Mulden stärker 
anhäufen als auf den Sattelrücken; die Kraft der aus
gleichenden Sedimentanhäufung unterliegt aber gegenüber 
dem im Troge geborenen Faltungsdruck, der  Sättel und 
Mulden immer wieder neu erstehen läßt. Kom m t es in
folge Verlangsamung der Senkung allmählich zur  Ver
landung des Gebietes, so ist der N ährboden  des nun  
erstehenden Flachmoores stets ganz schwach gefaltet. Setzt 
nach einiger Zeit die Senkung w ieder stärker ein und  über 
steigt das Anwachsen des Moores, so w ird  es mit Sedi
menten zugeschüttet und  seine Reste verfallen der In 
kohlung.

Jetzt konnte das Spiel von neuem beginnen. Sowohl 
bei der Beschleunigung als-auch bei der Verlangsamung 
der Senkungen waren P ressung  und  Auffaltung des 
Gebirges in beständiger Dauer ganz allmählich vor sich 
2egangen. Die Aufrichtung der  untersten Schichten, die 
m't der ersten Ablagerung begonnen  hatte, nahm  die 
ganze Dauer der Karbonformation in Anspruch. Eine

'Die Darlegungen beziehen sich auf den großen zentralen Teil der 
aroonsynklinale; sie treffen nicht zu für die randlichen Partien im Osten 
na im linksrheinischen Westen. Diese Telle sind nur schwach gefaltet; die 

einung deckt sich ohne weiteres mit den von mir entwickelten Gedanken, 
^nn man berücksichtigt, daß die Einsehkung in der Randzone nicht im ent
erntesten den Betrag der innern Gebiete erreichen konnte. Als feststehend 
u gelten, daß an den Trogrändem nur ein geringer Teil der westfälischen 

imentationsfolge zur Ablagerung gelangt ist (Sedimentation und Faltung
=  Funktion der Absenkung).

Lehmann, a. ». O.

R̂ chwnst*1190 6 r :  ^ÄS Bewe£un8sb‘ld von Faltengebirgen. Jahrb. Oeol.

U nterbrechung  der  Senkung trat ja w ährend  dieser Dauer 
nicht ein, auch nicht w ährend  der  Zeit der M oorb ildung ; 
zwar hatte sich die Senkung zu rZ e i t  der M oorb ildung  w ohl 
derart verlangsamt, daß sich auch die Faltung n u r  ganz 
unmerklich geltend machte. Eine längere U nterb rechung  
der Senkung hätte aber das F lachm oor auf den Sätteln zum 
H o ch m o o r  entwickeln und  schon auf kleine Entfernungen 
hin g roße Schwankungen in der Mächtigkeit der west
fälischen Flöze hervorrufen müssen, die nicht bestehen.

Die Steinkohlenablagerung bo t daher das Bild eines 
in steter A bsenkung befindlichen Troges, dessen Inhalt 
gleichzeitig ständige Auffaltung erfuhr. Die Senkung und  
Auffaltung verlangsamten sich zu r  Zeit der  M oörb ildung  
und  waren stärker, w enn  nu r  anorganische Sedimente 
angehäuft wurden. Das Ergebnis der Ablagerung  und  
Auffaltung ist ein Gebirge, dessen Faltungsstärke nach 
der Tiefe ständig und  ziemlich g le ichm äßig  zunimmt. 
Diese Diskordanzen sind allerdings in kleinen Ausschnitten 
häufig nicht gleich erkennbar. Ich möchte sie, da sie 
sich ohne U nterbrechung  über  das ganze Profil verteilen, 
stetig nennen und  das Gebirge als ununterbrochen  
diskordant gefaltet bezeichnen.

Als wichtigstes Ergebnis für die geologische W issen 
schaft, das aus der Betrachtung der B ew egungsvorgänge 
im K arbontrog bei der E insenkung und  A blagerung  der 
Schichten gew onnen  wurde, können  zwei Sätze festge
halten w e r d e n :

1. Der Inhalt eines T roges  bietet nach Beendigung  der 
S enkung und  stattgehabter gleichzeitiger Auffaltung 
seiner Schichten gegenüber seiner U m g eb u n g  n i c h t  
das Bild eines G eb irges1. Dieses kann sich erst 
durch weitere geologische V orgänge, w ie spätere 
H e b u n g  und  Abtragung, herausgestalten. Beispiele: 
K arbontrog o h n e  spätere H ebung. Alpines System 
m i t späterer H ebung.

2. In einer Geosynklinale kann ein Faltengebirge ent
stehen, auch w enn man n u r  eine langsame, allmäh
liche, dafür aber stetige und  durch lange Zeiträume 
dauernde Um gestaltung der  Erdkruste annimmt. Der 
V organg  der  Faltung kann also mit demjenigen 
epirogenetischer E insenkung zeitlich durchaus parallel 
laufen. Im westfälischen K arbon s ind Sedimentation 
und  Faltung als Funktionen der A bsenkung aufzu
fassen.

D em gegenüber ist das wichtigste Ergebnis für den 
Bergbau in dem  Satz au szu d rü ck e n : Die flache Bauhöhe 
der  Flöze im rheinisch-westfälischen Bezirk w ird  nach 
der Tiefe zu ständig g rö ß e r ;  daher ist auch eine allge
meine Versteilung der Schichten nach unten zu erwarten.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Zunächst wird der  G ebirgsschichtenbau in einem 
engern  Gebiet, u n d  zwar in der B ochum er M ulde zwischen 
D ortm und  und  Bochum  klargestellt. Die hier auftretenden 
großen  Verwerfungen werden beschrieben. Als bisher

* Die Vorstellung E. K a y s e r s  (Abriß der allgemeinen und strati
graphischen Geologie, 1924), der sich durch gebirgsbildende Vorgänge nach 
der Ablagerung den ganzen Sedimentinhalt eines Synklinaltroges empor- 
gepreßt denkt und an die Stelle der ehemaligen meererfüllten Senke durch 
tangentiale Pressung ein Hochgebirge treten sieht, trifft also jedenfalls für 
die Karbonsynklinale nicht zu.
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nicht bekannte S törung  wird die Langendreerer Verschie
b u n g  nachgewiesen, die, fast genau ost-westlich verlaufend, 
die Schichten diagonal durchsetzt.

Hinsichtlich der  Faltenbildung in dem bearbeiteten 
Gebiete ist erkannt w orden , daß sich die Auffassung von 
der konkordanten  Auffaltung des rheinisch-westfälischen 
Steinkohlengebirges im Spätkarbon nicht m ehr  halten läßt. 
Die hängendem  Schichten sind nämlich überall schwächer 
gefaltet als die l iegendem . Es wird gezeigt, daß die auf
tretenden D iskordanzen zum  weitaus größten  Teil primärer 
Natur s ind ; sie lassen nu r  den Schluß zu, daß Sedi
mentation und G ebirgsfaltung gleichzeitig erfolgt sind. 
Anschließend an F lözlängenvergleichungen du rchgehen 

der Profile w ird der Begriff der  Faltungstiefenstufe ein
geführt. Von der B ochum er Mulde auf den ganzen 
rheinisch-westfälischen Bezirk übergreifend, wird sodann 
gezeigt, daß die primären Diskordanzen in allen aufge
schlossenen Stufen des produktiven Karbons in gleicher 
Weise vorhanden sind. Da durch diese Diskordanzen 
die in der Bochum er Mulde gew onnenen  Erkenntnisse 
bestätigt werden, so ist es auch klar, daß das der jetzigen 
A nschauung zugrundeliegende Karbonprofil einem ändern 
Bilde weichen muß. Das angegebene neue Profil läßt 

kla re rkennen , daß man den Faltungsdruck nicht mehr von 
frem dher zu vermuten braucht. Das Profil zeigt in der 
Trogm itte  stärkere Faltung als in den randlichen Gebieten.

Die bergbauliche Gewinnung des niederrheinisch-westfälischen Bergbaubezirks
*im Jahre 1924.

Von Dr. Ernst J ü n g s t ,  Essen.

(Schluß.)

1924 aufZunächst sei der S t e i n k o h l e n b e r g b a u  des Bezirks 
etwas näher betrachtet.

Im Vergleich mit den fünf Vorjahren und  dem letzten 
Friedensjahr w ird sein Ergebnis in der G ew in n u n g  von 
Kohle, Koks und  Preßkohle  durch Abb. 3 veranschaulicht.

'¡^B rlh e ltle rle  Kohle 

■  /erhoHte Kohle

1913 19 20 2 ! 2223192«

Hohle
1913 19 20 21 22 2 3 192V

m s

ü [ 1—r~i
191319 20 21 22 231924

Preßkohle

Abb. 3. Gewinnung von Kohle, Koks und Preßkohle 
im niederrheinisch-westfälischen Bergbaubezirk 

1913 und 1919-1924.

Diese gibt gleichzeitig in dem Kreise auch Aufschluß 
über  die Verteilung der F ö rde rang  auf die einzelnen 
K o h l e n a r t e n ;  die betreffenden Zahlen sind nach
stehend aufgeführt.

Die F ö rd e ru n g  verteilte sich
Gas- und
Gasflaintn- Fettkohle

kohle 
t t

Dortmund . . 22 495 674 57 656 148
Linksrheinisch. — 3 000 667

Magerkohle Eßkohle

t t
4 325 769 6341636 

422 165 518108

zus. 22 459 6771 60 592 80S1 4 216 933' 6858312'
in % der Gesamt- „  __  . 7on

förderung. . . 23,86 64,37 4,48 7,29
Danach entfielen im letzten Jahr m ehr als drei Fünftel 

der  F örderung  des Bezirks auf Fettkohle und  rd. ein Viertel 
auf Gas- und  Gasflammkohle, w ogegen  der Anteil der 
Eßkohle und  der M agerkohle n u r  7,29 und 4,48 % betrug.

Die Zahlentafel 4, die sich, w ie auch die Zahlentafel 5, 
auf den Nachweisungen des Oberbergam ts Dortmund 
aufbaut, behandelt den Steinkohlenbergbau des Bezirks 
r e v i e r w e i s e  nach Zahl der betriebenen Werke, Förder
m enge und  Belegschaftszahl in den Jahren 1922 und 192-1.

Die G renzen der Bergreviere sind im letzten Jahre 
geändert w orden, ihre Zahl w urde  um 2 (Gladbeck und 
Buer) vermehrt; ferner w urden  die Bergreviere Dort
m u n d  I, II und  III um benann t in Unna, Dortmund und 
D ortm und-W est.  Die Zahl der  von der amtlichen 
Statistik im Oberbergam tsbezirk  ermittelten Stein
k o h l e n b e r g w e r k e  stieg von 240  in 1922 auf 275 
in 1924. Die B e l e g s c h  a f t  (Vollarbeiter z u z ü g l .  techn. 
Beamte) weist im Berichtsjahr bei 377  772 Mann den 
Vorjahren gegenüber  eine starke V erminderung auf; sie 
g ing  gegen 1922 um 126 000  oder 25,09 %  zurück.

In welchem U m fang die e i n z e l n e n  R e v i e r e a n d e r  

F ö r d e r -  und  B e l e g s c h a f t s z i f f e r  des ganzen Bezirks 
im letzten Jahr beteiligt gewesen sind und  wie hoch sich 

revierweise der F ö r d e r a n t e i l  je Mann der Gesamt
belegschaft gestellt hat, läßt die Zahlentafel 5 ersehen.

Die Reviere zeigen in ihrer Bedeutung sehr grol* 
Unterschiede. W ährend  auf Hattingen nur  1,79 °/o, & 
Süd-B ochum  nu r  2,45 %  und  auf Witten nur 2,50

i Ohne die Mengen, die auf die bei Ibbenbüren liegenden Werke 
fallen, die zwar im Oberbergamtsbezirk Dortmund liegen, lt. ^ ' ,1ise. jj 
Entscheidung seit dem 1. Januar 1924 in statistischer Beziehung aber ,n_. 
mehr zum Ruhrbezirk, sondern zum niedersächsischen Kohlenwir t s c h a f t s g e  
gezählt worden.
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Z a h l e n t a f e l  4. F örderung  und  Belegschaft in den 
einzelnen Bergrevieren des Oberbergam tsbezirks 

Dortm und.

Zahl der Steinkohlen Belegschaft1
Bergrevier betriebenen

Werke
förderung 
(in 1000 t)

(züztigl techn. 
Beamte)

1922 1924 1922 1924 1922 1924

Hamm......................... 14 15 2 938 3 148 16 742 15 442
Lünen ......................... 7 8 3 299 3 207 20 260 13 979
Unna2 ......................... 16 13 4 088 3 623 23610 16 238
Dortmund3 . . . . 10 14 5 111 5 253 29 270 23 647

„ -West4 '. . 15 13 6212 5 003 34 173 19816
Gladbeck..................... 7 3 553 15 842
B u e r ......................... 8 3911 . 16 858
Ost-Recklinghausen . 11 7 5 471 3610 30 655 15 703
West- 14 10 7 960 3 936 45 149 14 609
Witten ......................... 18 19 2 968 2 271 16 708 9 672
Hattingen.................... 27 25 2 395 1 626 12 698 6 578
Süd-Bochum. . . . 9 9 2 526 2 229 14 868 9 938
Nord- „ . . . . 6 13 5102 5 147 26 895 20 907
H e rn e ......................... 11 11 5312 5 696 28 316 23 231
Gelsenkirchen . . . 8 9 5 488 5 335 29 983 22 642
Wattenscheid . . . 6 10 4 347 3 999 23 893 16913
Essen I . . . . . 11 13 4 414 3 980 20 369 16191

I I .................... 5 12 4 774 4 207 24 524 17 454
„ H I ......................... 10 12 7 023 6 043 34 608 23 977

W e r d e n .................... 20 23 3 743 3 283 18 764 12 684
Oberhausen . . . . 11 12 5 049 5 585 25 613 21 030
Duisburg.................... 11 12 5 579 6153 27170 24 421

Se.O.B.B. Dortmund 240 275 93 800 90 797 504 268 377772

1 d. h. Vollarbeiter. Die kleine Zahl der Vollarbeiter Im Jahre 1924 ist 
zum größten Teil auf die Arbeitsstreitigkeit wegen der Schichtdauer im 
Monat Mai zurückzuführen.

2 1922: Dortmund I. 3 1922: Dortmund II. 4 1922; Dortmund III.

Z a h l e n t a f e l  5. Anteil der  verschiedenen Bergreviere 

an der Förder- und Belegschaftsziffer des O berbergam ts

bezirks D ortm und  im Jahre 1924.

Bergrevier
Gesamt

förderung

Anteil an der

i Gesamt- 
; beleg- 
I schaft

im Jahre 1924

% 1 %

Förderung auf 
1 Mann der Gesamt
belegschaft in 1924

vom Be
zirksdurch

schnitt
t %____

Hamm .
Lünen . . .
Unna . . . .  
D ortm und  . .

-West 
Gladbeck . .
B u e r ....................
O st-R eck l inghausen  
West- 
Witten .
Hatt ingen  . 
Süd-B ochum  
Nord- „
Herne . ] 

G elsenk irchen  
W attensche id  
Essen I 

II .
\  -  Hl .
W erden  . . 
O b e r h a u s e n .
D uisburg

Se. O.B.B. Dortmund

3,47
3,53
3,99
5.79 
5,51 
3,91 
4,31 
3,98 
4,33 
2,50
1.79 
2,45 
5,67 
6,27 
5,88 
4,40 
4,38 
4,63 
6,66 
3,62 
6,15 
6,78

100,00

4,09
3,70
4,30
6,26
5,25
4,19
4.46 
4,16 
3,87
2.56 
1,74 
2,63 
5,53 
6,15 
5,99 
4,48 
4,29 
4,62
6.35
3.36
5.57
6.46

203.9
229.4 
223, t 
222,1
252.5
224.3
232.0
229.9
269.4
234.5
247.3
224.3
246.2
245.2
235.6
236.4
245.8
241.0
252.0
258.8
265.6
252.0

84,85
95,46
92,84
92,43

105,08
93.34 
96,55 
95,67

112,11
97,71

102,91
93.34 

102,46 
102,04
98,04
98,38

102.29
100.29
104.87 
107,70 
110,53
104.87

100,00 240,3 | 100,00

der gesamten Förderung  entfallen, haben Duisburg, 
Essen III und  Herne Anteilziffern von 6,78, 6,66 und 
6,27 % . Bei den Revieren, in denen es sich im w esent
lichen um völlausgebaute Anlagen handelt, lassen g roße 
A bweichungen im Anteil an der F ö rde rung  und  an der 
Belegschaft auf die leichtere oder schwerere G ewinn- 
barkeit der Kohle schließen. So ergibt sich für W erden  
und  die Reviere Essen I und  III aus der Tatsache, daß 
sie einen g ro ß em  Anteil an der  F örderung  als an der 
Belegschaft des  Gesamtbezirks haben, eine günstige F ö r 
derleistung auf den Arbeiter. Um gekehrt führt der 
wesentlich größere  Anteil an der Gesamtbelegschaft bei 
den Revieren Lünen, U nna  und  Gladbeck zu dem Schluß 
auf eine verhältnismäßig schwere G ew innbarkeit der 
Kohle in diesen Revieren. Die Abweichungen des F ö r 
deranteils von Revier zu Revier sind sehr bedeutend. 
Einem Durchschnitt von 240,3 t steht eine M indestmenge 
von 203,9 t (Hamm) und eine H öchstm enge von 269,4 t 
(West-Recklinghausen) gegenüber; in letzterm Falle wird 
der Durchschnitt um 12,11 %  über-, im ersten um  15,15 °/o 
unterschritten. N och  g rößer  ist naturgem äß der U nter 
schied des Förderanteils von Zeche zu Zeche.

Z a h l e n t a f e l  6. Kokserzeugung im Ruhrbezirk 
1 9 1 3 - 1 9 2 4 .

Koks Von der Kohlenförderung Zahl der
Jahr erzeugung wurden verkokt betriebenen

t t °/o
Koksöfen

1913 25 271 732 32 399 656 28,29 17016
1914 20 798 710 26 665 013 27,11
1915 20 653 293 26 478 581 30,51 14416
1916 26 511 172 33 988 682 35,94 16 932
1917 27 070 948 34 706 344 34,93 17 537
1918 27 048 076 34 677 021 36,11 17310
1919 17 359 033 22 255 171 31,28 13 151
1920 20 992 820 26 913 872 30,44 13 527
1921 23 238 922 29 793 490 31,54 14 465
1922 25 324 330 32 467 090 33,31 15 053
1923 9 771 362 12 527 387 29,42

28,60
7 264

1924 20 977 817 26 920 278 12 995

Z a h l e n t a f e l  7. K okserzeugung einiger wichtiger 
Bergwerksgesellschaften und  Zechen.

Von der Kohlen
Kokserzeugung förderung

wurden verkokt
1922 1924 1922 1924

t t °L X

Berginspektion 3 . . . 755 133 371 128 55,73 32,25
Consolidation . . . . 484 390 400 892 36,72 29,11
Constantin der Große . 782 453 645 421 57,96 49,30
Emscher-Lippe . . . . 441 166 314914 64,96 48,62
Friedrich Heinrich . . 339 411 365 397 50,10 45,84
Friedrich Thyssen . . 1 101 335 1 077 886 31,85 26,34
H a n n o v e r ..................... 392109 329 447 57,94 46,86
Kaiser Friedrich . . . 345 225 322 371 175,18' 133,67 i
Köln-Neuessen . . . . 352 431 326 628 27,26 27,07
Königin Elisabeth . . 439 994 380 978 56,13 61,83
König Ludwig . . . . 418017 407 352 50,79 37,62
N e u m ü h l .......................... 361 051 321 122 34,11

27,36
31,63

Oberhausen 1/2/3 . . 343 309 395 505 28,86
Rheinpreußen . . . . 566 513 365 203 37,37 22,74
Westphalia (Kaiserstuhl) 548 118 551 141 6S,77 61,72
Z o l l v e r e i n ..................... 431 702 394 595 33,84 35,47

1 Aus der Verhältniszahl ergibt sich, daß hier auch fremde Kohle verkokt 
worden ist.
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W ie aus der Zahlentafel 6 über die K o k s e r z e u g u n  g 
in den Jahren 1 9 1 3 - 1 9 2 4  ersichtlich ist, verkokten die 
Zechen mit K oksgew innung 1924, unter A nnahm e eines 
Ausbringens von 7 8 % ,  26,9 Mill. t (32,5 Mill. t  in 1922) 
Kohle oder 28,60 (3 3 ,3 1 )%  der F ö rde rung  des R u h r 
bezirks (s. Abb. 3). Auf eine Koks herstellende Anlage 
entfiel 1924 im D urchschnitt eine E rzeugungsm enge von 
2 0 1 9 0 2  t. Ü ber 300  0 0 0  t Koks haben 1924 die in 
Zahlentafel 7 genannten Zechen erzeugt.

Im Verhältnis zu r  F ö rd e ru n g  hatten die Zechen 
Königin Elisabeth u n d  Kaiserstuhl die g röß te  G e w in n u n g ;  
die in die Koksöfen eingesetzte K ohlenm enge machte 
bei beiden annähernd  62  %  der F ö rde rung  aus. Bei 
der  in Zahlentafel 7 genannten Zeche Kaiser Friedrich 
handelt es sich zu einem erheblichen Teil um die Ver
kokung  fremder Kohle.

Die Entw icklung  der Kokserzeugung des nieder
rheinisch-westfälischen Bergbaubezirks spiegelt sich auch 
in den Gewinnungsziffern  der  Erzeugnisse aus den Koks
ofengasen wider. D ie Zahl der  Kokszechen, deren 
Anlagen noch  nicht auf die N e b e n p r o d u k t e n g e -  
w i n n u n g  eingerichtet sind, hatte sich im Laufe des 
Krieges infolge des gewaltig  gestiegenen Bedarfs an diesen 
Erzeugnissen fortschreitend von neun  in 1913 auf zwei in 
1918 vermindert, 1919 w urden  wieder drei W erke ohne 
N ebenp roduk tengew innung  gezählt, 1920 u n d  1921 gab 
es ihrer zwei, 1922 vier u n d  1924 fünf.

Die N ebenprodukte  gew innenden  Zechen scheiden 
sich in solche, auf denen n u r  die primären Produkte, 
wie Ammoniakwasser, schwefelsaures Ammoniak, kohlen 
saures A m m onium , A m m onsalpeter u n d  Teer, und  in 
solche, auf denen auch noch  die in den Destillationsgasen 
enthaltenen schweren u n d  leichten Kohlenwasserstoffe ge
w onnen  werden.

Die erste G ru p p e  ist weniger bedeutend, ihr gehörten  
1921 wie im Jahre vorher  13, 1922 16 und  1924 14 
Zechen an.

Ü ber  die G ew in n u n g  der Zechen an den p r i m ä r e n  
E r z e u g n i s s e n  unterrichtet für die Jahre 1913 und  
1 9 2 1 - 1 9 2 4  die Zahlentafel 8.

Z a h l e n t a f e l  8. G ew in n u n g  von primären 
N ebenprodukten  im Ruhrrevier.

1913
t

1921
t

1922
t

1923
t

1924
t

Ammoniak
wasser . . . 3 233 28 428 38 253 10 480 11 656
Stickstoffinhalt 597 4396 6112 1659 1980

Schwefelsaures
Ammoniak 333 539 278 319 300 897 112 008 256 786
Stickstoffinhalt 70928 58861 62548 23420 53554

Kohlensaures
Ammonium . — — 8 38 56
Stickstoffinhalt — — 1 6 9

Ammonsalpeter 1 348 — — — —
Stickstoffinhalt 471 — — — :—

Teer . . . . 646 236 548 763 608 718 239 252 520 684

Im Berichtsjahr ist gegen 1922 bei allen in Betracht 
kom m enden  Erzeugnissen eine A bnahm e zu verzeichnen. 
Sie ist am  größten  bei Teer, dessen G ew in n u n g  um 
8 8 0 0 0  t oder  14,46 %  zurückgegangen ist, nächstdem bei 
schwefelsauerm A m m oniak  mit 44 0 0 0  t oder  14,66 % ;  an 
Ammoniakwasser w urden  26 600  t  oder  69,53 %  weniger
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Abb. 4. Gewinnung von schwefelsauerm Ammoniak und 
von Teer im niederrheinisch-westfälischen Bergbaubezirk 

1913—1924.

hergestellt. Die an sich geringen M engen kohlensaures 
A m m onium  erhöhten sich im Berichtsjahr auf 5 6 1 gegen 
8 t in 1922. Am m onsalpeter ist im Berichtsjahr über
haup t nicht m ehr  gew onnen  worden.

Die Entw icklung der  G ew in n u n g  des Bezirks an 
schwefelsauerm Am m oniak  und  Teer in den Jahren 1913 
bis 1924 ist in Abb. 4 dargestellt; diese unterrichtetauch 
über  die Entw icklung der G  e s a m t stickstofferzeugung 
der Zechen in dem fraglichen Zeitraum.

Die Destillation des Teers erfolgte 1924 (1922) auf 
58  (57) Anlagen. Die Entw icklung der G ew innung der 
wichtigsten T e e r d e s t i l l a t e  in den Jahren 1913 und 
1 9 1 7 - 1 9 2 4  ist in Zahlentafel 9 ersichtlich gemacht

Z a h l e n t a f e l  9. G e w in n u n g  der  wichtigsten
Teerdestillate im Ruhrkohlenrevier.

Jahr
Anthra-
zenöl

t

Leichtöl

t

Impräg
nieröl

t

Roh-
anthrazen

t

Roh
naphthalin

t

1913 23 976 _ 21 810 2354 13 051
1917 29 289 2306 8 790 2809 19069
1918 28 358 1 136 917S 2910 20 664
1919 12 772 1 939 3 588' 2587 17 214
1920 15 145 2 805 5 087 2233 18 057
1921 17 117 12 098 13 440 2001 26082
1922 17 923 10 520 16931 1814 21930
1923 5 878 4 281 4 906 808 8 027
1924 15 071 7 419 31 927 1420 14 953

Die Rückstände, die sich bei der Teerdestillation er
geben, sind das Teerpech, w ovon  in 1924 (1922) 132000 
(158 000) t  gew onnen  w urden, u n d  der bei einer Er
zeugungsm enge  von 757 (830) t im ganzen bedeutungs
lose Dickteer.

D ie G ew innung  der  l e i c h t e r n  K o h l e n w a s s e r 
s t o f f e ,  die auf den Benzolfabriken erfolgt, fand 1924 
w ie im V orjahr auf 72  Anlagen statt. Die Gewinnungs
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ziffern der wichtigem leichten Kohlenwasserstoffe in den 
Jahren 1913 und 1921 — 1924 sind in Zahlentafel 10 und 
der zugehörigen Abb. 5 aufgeführt.

Z a h l e n t a f e l  10. G e w in n u n g  der leichtern 
Kohlenwasserstoffe im Ruhrkohlenbezirk.

1913 1921 1922 1923 1924
t t t t t

Rohbenzol . . . 12 889 3 437 2399 868 2311
Rohtoluol . . . . 1 614 525 452 106 463
Rohlösungsbenzol I 2 327 181 288 102 465

II 1 301 337 293 — —
Schwerbenzol . . _ 790 1 168 319 1071
Gereinigtes Benzol. 86 478 106107 113 439 33 717 97 365
Reinbenzol . . . 871 1 620 4 248 526 448
Gereinigtęs T o luo l. 5 778 11310 11 007 4 743 13 130
Reintoluoi . 1 114 1 480 1 904 311 162
Gereinigtes

Lösungsbenzol I 7 767 12 648 14 248 4 889 11 740
II 2 007 4 482 6 276 2 223 4 874

Abb. 5. Benzolgewinnung im niederrheinisch-westfälischen 
Bergbaubezirk 1913—1924.

Z a h l e n t a f e l  11. Versandziffern der Gesellschaft 
_______  für Teerverwertung.

Jahr Pech

t

Dick- Stahl Roh Rein An-

teer werks Teeröle naph naph thra- Łł O
£ a

teer thalin thalin zen •s E (/)■<
t t t t t t t

420 11382 121 '656 3 682 5730 2330 28S
86 8188 101 115 4 849 4465 2000 345
15 7 265 102 815 12317 295S 1895 291

766 6 740 123 906 10 566 3211 3879 271
2116 8 200 121 909 11 245 1965 613 246
1646 6 431 109 602 15 050 739 1613 188
566 4 100 72 805 8 906 2986 1260 154
895 5 787 74 754 7 759 4431 664 105
555 5 634 101 490 5 372 5117 360 322

1250 5 283 124 416 11 114 7022 2751 415
198 1 422 20 103 1063 664 1012 —
582 2 403 90 534 6 537 1627 1586 309

1913'

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

135 595 
146 430 
127135 
15S042 
154 486 
162 418 
110 838 
142716 
159344 
182505 
30 623 

128317

1 Einschl. Selbstverbrauch.

Eine größere  Zahl von Gesellschaften des Bergbau 
bezirks verarbeitet den bei der K okserzeugung g ew onnenen  
Teer nicht selbst weiter, sondern  hat zu  diesem Zweck 
die G e s e l l s c h a f t  f ü r  T e e r v e r w e r t u n g  gegründet. 
Ü ber deren Versand, zu  dem auch U nternehm ungen  außer
halb des Bezirks beitragen, unterrichtet für die Jahre 1913 
bis 1924 die Zahlentafel 11.

Zahlentafel 12 zeigt nach A ngaben der  Deutschen 
Ammoniak-Verkaufsvereinigung und  der Verkaufsvereini
g u n g  für Teererzeugnisse die Entw icklung der  Preise für 
schwefelsaures Ammoniak, Teer  und  Benzol.

Z a h l e n t a f e l  12. B ew egung der  Preise 
von Ammoniak, Benzol und  Teer.

Verkaufspreis für 1 t
Jahr schwefelsaures

Ammoniak Benzol Teer

M J6 M

1913 256,50 202,63 23,00
1918 326,64 310,06 50,00
1924:Jan. 236,79 335,00

337,50
60,00

Febr. 236,79 50,00
März 236,79 380,00 55,00
April 236,79 415,00 65,00
M a i . 236,79 397,50 65,00
Juni. 236,79 355,00 55,00
Juli . 215,86 325,00 45,00
Aug. 212,08 320,00 45,00
Sept. 218,25 320,00 55,00
Okt. 222,37 340,00 55,00
Nov. 222,37 380,00 55,00
Dez. 50,00

Im letzten Jahr be trug  der  W ert  der A m m oniaker
zeugung auf den Zechen des niederrheinisch-westfälischen 
Bergbaubezirks rd. 49  Mill. M ,  für die Teerherstellung 
ergibt sich gleichzeitig eine Wertziffer von  rd. 24 Mill. J6  
un d  für die G e w in n u n g  von  Benzol eine solche von 
rd. 39  Mill. J6.

Es bleibt noch übrig, kurz auf die G e w in n u n g  der Zechen 
an Gas und  elektrischer Arbeit e inzugehen. Die G e 
w in n u n g  von L e u c h t g a s  zeigt bei 280  Mill. cbm  gegen
über dem  letzten Friedensjahr eine Steigerung auf fast 
das D oppelte ; gegen 1922, das mit 343  Mill. cbm die 
höchste G ew in n u n g  aufweist, ist dagegen eine A bnahm e 
um 62,9 Mill. cbm oder 18 ,3 8 %  zu verzeichnen. An 
K r a f t  g a s  w urden  im letzten Jah r 104 Mill. cbm m ehr 
erzeugt als 1913, d . i .  reichlich die zweifache M enge ; 
gegen 1922 mit 194 Mill. cbm  ist die G e w in n u n g  um
39 Mill. cbm oder 20,28 %  zurückgegangen. Die G e 
w in n u n g  von H e i z g a s  erhöhte sich gegen 1913 um  
945  Mill. cbm  o d er  1 3 3 ,1 2 % ; im Vergleich mit 1922 
ergibt sich ein R ückgang um 232  Mill. cbm oder 
12 ,31% . Die E rzeugung  von G a s  f ü r m e t a l l u r g i s c h e  
Z w e c k e ,  der bisher n u r  eine geringe Bedeutung zukam, 
erreichte die ansehnliche M enge von 183 Mill. cbm und  
war damit um  103 Mill. cbm  oder 1 3 0 ,0 2 %  g rößer  als 
1922.

Bei diesen Zahlen ist zu beachten, daß sie der  V oll
ständigkeit entbehren, da zum  Teil auf den W erken  keine 
Anschreibungen  vorgenom m en werden. Es bleibt des
halb auch eine offene Frage, ob  der  Vergleich von  Jahr 
zu Jahr richtig ist.
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An e l e k t r i s c h e r  A r b e i t  w urden  auf den Zechen 
des Bezirks im letzten Jahr 1532 Mill. KW st g ew o n n e n ;  
d. s. 435 Mill. oder 3 9 , 6 8 %  m ehr  als 1913; gegen 1922, 
das bei 1555 Mill. kW st die bisher höchste G ew innung  
aufwies, ergibt sich eine A bnahm e um 24 Mill. kW st oder 
1 ,5 3 % .

Die G ew in n u n g  von G as und  elektrischer Arbeit im 
Steinkohlenbergbau des Ruhrbezirks in den Jahren 1913 
bis 1924 ist in der  folgenden Zahlentafel dargestellt.

Z a h l e n t a f e l  13. G e w in n u n g  von Gas und  Elektrizität 
im niederrheinisch-westfälischen Bergbaubezirk.

Leucht Kraft
Gas für Elek

Jahr Heizgas
metall Oas trische

Arbeitgas gas urgische
Zwecke insges.

1000 cbm 1000 cbm 1000 cbm 1000 cbm 1000 cbm 1000 kWst

1913 145 527 50 655 709 674 ___ 905 856 1 096 513
1914 157 566 1 155189
1915 184 845 ment ermittelt 1 148 983
1916 206 679 84 S81 821 264 1 112 824 1 325 737
1917 259 878 117 561 856 653 — 1 234 092 1 415 031
1918 291 920 139 847 864 017 3919 1 299 703 1 448 572
1919 279 441 102 019 779 608 3 833 1 164 901 1 316 631
1920 304 990 126 542 1 310241 13 586 1 755 359 1 431 439
1921 313 127 1S1 474 1 594 759 14 357 2 103 717 1 492 334
1922* 342 508 193 931 1 886 736 79 505 2 502 680 1 555 408
1923 199 766 51 561 670 626 50 590 972 543 1 261 183
1924 279 561 154 607 1 654 386 182 876 2 271 430 1 531 588

Der Z unahm e der P r e ß k o h l e n h e r s t e l l u n g  des Bezirks 
im letzten Jahr ist weiter oben  schon kurz gedacht w o rd e n ; 
die Entw icklung seit 1913 ist aus Zahlentafel 14 zu er
sehen (s. auch Abb. 3).

Z a h l e n t a f e l  14. P reßkohlenhers tel lung im nieder
rheinisch-westfälischen Bergbaubezirk.

Jahr Herstellung

t

Von der Koh 
in Preßkohle

t

lenförderung
umgewandelt

0//O

Zahl der 
betriebenen 

Brikett
pressen

1913 4 954 312 4 557 967 3,98 210
1914 4 266 146 3 924 854 3,99
1915 4 333 058 3 986 413 4,59 183
1916 4 006 070 3 685 584 3,90 204
1917 3 656 465 3 363 948 3,39 179
1918 3 707 727 3 411 109 3,55 178
1919 2 803 738 2 579 439 3,63 175
1920 3 626 211 3 336 114 3,77 183
1921 4 378 210 4 027 953 4,26 187
1922 4 218 327 3 880 861 3,98 194
1923 1 189 359 1 094 210 2,57 105
1924 2 791 60S 1 2 568 279 2,73 184

1 Ohne Ibbenbüren.

1924 gab es 50 (45 in 1922) Zechen mit P reßkohlen 
erz eu g u n g ;  sie stellten 2,79 Mill. t P reßkohle  her, so daß 
die P reßkoh lenerzeugung  des Bezirks unter A nnahm e 
eines Pechzusatzes von 8 %  2,60 Mill. t Kohle oder 
2,73 %  der  G esam tförderung  bea n sp ru ch te ; für das letzte 
Friedensjahr ergab sich die Verhältniszahl von 3,98 % . 
Die größte H erste llung von P reßkohle hat mit 2 0 6 0 0 0  t 
die Zeche O berhausen 1/2/3. M ehr als 5 0 0 0 0  t  P re ß 
kohle haben  1924 die in Zahlentafel 15 aufgeführten 
Zechen hergestellt.

Z a h l e n t a f e l  15. P reßkohlenherstellung einiger Zechen 
im O berbergam tsbezirk  Dortm und.

Anteil der zur Preß*
Preßkohlen- kohlenherstellung ver*
herstellunff wandten Kohlenraenge

Zechen an der Förderung

1922

t

1924

t

1922

%

1924

°/10

A dler ............................... 109 546 62 472 44,25 34,06
Centrum-Morgensonne 251 004 170 186 23,78 15,93
Dahlhauser Tiefbau . 156 543 86119 46,54 26,39
Eintracht Tiefbau . . 92 595 76 511 22,88 21,37
Engelsburg . . . . 226 190 176158 37,95 30,35
Friedlicher Nachbar . 146 586 110 248 39,('6 32,13
H e r c u l e s ..................... 102 926 97 670 40,91 44,19
Königin Elisabeth . . 108 486 80 457 9,93 9,37
Oberhausen 1/2/3 . . 201 452 205 830 11,52 10,78
Prinz Regent . . . . 136 250 99 227 22,43

44,30
• 14,52

Rosenblumendelle . . 176 789 103 983 30,12
Siebenplaneten . . . 116 098 96 689 37,74 37,77
ver. Wiesche . . . . 100 334 51 305 40,72 23,16

Die Herstellung von Z i e g e l -  und  ändern S t e i ne n  
zeigte im Berichtsjahr eine sehr starke Abnahme. Ihr 
tiefster Stand seit 1913 fällt mit 196 Mill. Stück in das 
Jahr 1916. Im letzten Jahr  betrug  sie 254 Mill. Stück 
und blieb damit um  230  Mill. Stück oder 47,50 °/o gegen 
1922 und  um 235 Mill. Stück oder 48,05 %  gegen 1913 
zurück.

Seit dem letzten Friedensjahr sind folgende Her
stellungsziffern zu verzeichnen (in 1000 Stück):

1913
1914
1915
1916
1917
1918

488 285 
413 523 
197 420 
196 239 
228 194 
275 139

1919
1920
1921
1922
1923
1924

257 740 
415 322 
470 225 
483 208 
347 601 
253 684

G egenüber  dem Steinkohlenbergbau ist der ü b r i g e  
B e r g b a u  des O berbergam tsbezirks Dortm und, worauf 
schon hingewiesen wurde, von geringer Bedeutung. 
Seine Förderziffern seit Mitte des vorigen Jahrhunderts 
sind in der Zahlentafel 16 wiedergegeben.

Z a h l e n t a f e l  16. E rzförderung  im O b e rb e rg a m ts b e z irk  

D ortm und.

Jahr Eisenerz Zinkerz Bleierz
Kupfer

erz
Schwefel

kies

t t t t t

1852 26 072 214 1 __ _
1860 304 987 8 967 339 211 1366
1870 544 885 24 686 869 36 1 057
1880 492 860 16 149 1 100 — 40673
1890 429 567 32 945 710 — 3 427
1900 346 160 1 286 2516 2 5 343
1910 40S 489 1 186 644 _ —
1913 411 268 — 514 ' ■ — -
1914 392 081 660' 349 — —
1915 387 585 3 236 6 158 68 3 828
1916 385 874 2 482 1 589 2 3 3201
1917 319 864 7 839 1 564 94 32 4401
1918 264 173 13 391 / ' . _ 294 39 0511
1919 234 446 9 960 627 _ 7128'
1920 148 416 4109 — — 1 468*
1921 110835 ' —- _ _ 1 187
1922 106 857 _ _ _ 1531
1923 58 013 — —  - ■ . — 135
1924 44 942 — — ' — 115

i Einschl. der Gewinnung In Nebenbetrieben (1916 : 897 t, 1917 : 52541, 
1918: 5818 t, 1919 : 2245 t, 1920: 146S t).
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Daraus geht hervor, daß die E i s e n e r z g e w i n n u n g  
des Bezirks früher eine viel g rößere Bedeutung hatte als 
neuerdings; vor allem fiel sie bei der ger ingem  R oh
eisengewinnung von Rheinland und  Westfalen weit mehr 
ins Gewicht als in spätem  Jahren. Der Umstand, daß 
sie sich trotz des gewaltig gesteigerten Bedarfs an Eisen
erz im Kriege noch nicht einmal auf der H öhe  der vor
ausgegangenen Friedenszeit zu halten vermochte und in 
den letzten Jahren die rückläufige Entw icklung in ver
stärktem Maße fortgesetzt hat, läßt auch ihre Zukunfts 
aussichten nicht , gerade günstig  erscheinen. Bei dieser 
neuerlichen A bnahme ist jedoch folgendes zu beachten. 
Die für die Jahre 1910 bis 1919 in Zahlentafel 16 ange
gebenen Mengen Eisenerz umschließen die G ew innung  
einer Grube an Zuschlagkalk, der irrtümlicherweise als 
Spateisenstein bezeichnet wurde. Die Eisenerzgewinnung 
des Bezirks ist sonach noch viel kleiner als angegeben; 
der Unterschied beläuft sich in einzelnen Jahren auf 
mehr als 1 5 0 0 0 0  t.

Die Verteilung der Eisenerzgewinnung nach S o r t e n  
geht aus der Zahlentafel 17 hervor.

Die Z i n k e r z g e w i n n u n g ,  die in den Kriegsjahren 
einen nicht unerheblichen Aufschw ung genom m en hatte, 
war 1920 von 9960  t im Vorjahr w ieder auf 4109  t 
gefallen, von da ab ruhte sie vollständig; bedeutungslos 
ist wie im Vorjahre die G ew in n u n g  von S c h w e f e l 
ki es  gewesen, von dem im Kriege bis 39  051 t gefördert

Z a h l e n t a f e l  17. Verteilung der  E isenerzförderung im 
O berbergam tsbezirk D ortm und  nach Sorten.

Jahr
Braun-

t

Rot
eisenstein

t

Ton-

t

zus.1

t

1913 120 191 126 867 9856 411 268
1914 119 757 136 298 7645 392 081
1915 120517 154 246 8087 387 585
1916 117 893 149 735 6579 385 874
1917 105 504 116018 6181 319 864
1918 87 476 96 181 690 264 173
1919 68 674 96 839 '504 234 446
1920 53 699 93 784 933 148 416
1921 43 698 66 867 270 110 835
1922 45 684 60 143 1030 106 857
1923 33 834 24 083 96 58 013
1924 40 894 3 278 770 44 942
1 Bis 1919 einschl. der oben erwähnten Mengen Zuschlagkalk.

w orden waren. Der B l e i e r z b e r g b a u ,  der  1915 m ehr 
als 6000  t geliefert hatte, ist wie der K u p f e r e r z b e r g 
b a u  seit 1920 bzw. 1919 ohne jegliche Förderung  
gewesen.

Die S a l z g e w in n u n g  beschränkt sich, wie aus der 
Zahlentafel 18 zu ersehen ist, auf die Reviere Hamm, 
U nna und  West-Recklinghausen. Das letzte Jahr zeigt 
eine G ew in n u n g  von 13 742  t; gegen das letzte Friedens
jahr beträgt der Rückgang 13351 t oder 4 9 ,2 8 % ,  gegen 
das Vorjahr 649 t oder  4 ,5 1 % .

Z a h l e n t a f e l  18. Salzgewinnung im O berbergam tsbezirk  D ortm und.

1913 1919 1920 1921 1922 1923 1924

ß e rg re v ie r Oewln- B , 

nung 1 schaff 
t 1

Gewin
nung

t

Beleg
schaft

Gewin
nung

t

Beleg
schaft

Oewin-
nung

t

Beleg
schaft

Gewin
nung

t

Beleg
schaft

Gewin
nung

t

Beleg
schaft

Gewin
nung

t

Beleg
schaft

Hamm . . . .
U nna.  . . .  . . 
W es t-R eck l in g h au se n  .

3 184 1 39 
23 521 I 179 

388 1 8

1 012 
14 383

41
222

12

1 597 
12 538 

159

35
211

13

1 815 
11 559 

126

43
206

13

2 900 
10 235

45
196

5

2 951 
11 440

52
169

3 323 
10419

52
139

Se. OBB. D o r t m u n d 27 093 | 226 15 395 275 14 294 259 13 500 262 13 135 246 14 391 221 13 742 191

An Hand der Reichsmontanstatistik ergibt sich auch 
ein Bild von dem G e s a m t w e r t  der G ew in n u n g  der 
Steinkohlenzechen des Bergbaubezirks einschließlich des 
Wertes der Nebenerzeugnisse, soweit sie von der  betr. E r
hebung erfaßt werden, und  der W e r te rhöhung  durch Koks
erzeugung und Preßkohlenherstellung. Die einschlägigen 
amtlichen Angaben liegen nu r  bis zum  Jahre 1920 vor und

sind in der Zahlentafel 20 zusammengestellt; die Zahlen 
für 1924 beruhen auf einer E rhebung  des B ergbau
vereins, Essen. In diesem Jahre g in g  der Gesamtwert bei 
1 6326 ,6  Mill. J t  um 2889,1 Mill. J i  oder  21,50 %  
über den Wert der  reinen S te inkohlengew innung hinaus; 
für das letzte Jahr (1924) ergibt sich nach unsern eigenen 
Erm ittlungen ein Gesam twert von etwa 1,9 Milliarden J6.

Z a h l e n t a f e l  19. Gesamtwert der G ew in n u n g  des Steinkohlenbergbaues im Ruhrbezirk (in 1000 J6).

1913 0/
10 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1924 0/

Io

S te in k o h le ........................................... ‘
W e r te rh ö h u n g  d u rc h  V e r k o k u n g 1 .

1354700 86,10 1129411 1 126718 1 440085 1896566 2128149 3615437 13 437 441 1714066 91,16
58939 3,75 28809 1217 3926 18580 42065 212944 727 038 36921 1,96

T eer  u n d  T e e r v e r d i c k u n g e n  . . 21641 1,38 20858 21487 33910 41 839 46240 61040 1 064 142 24082 1,28
B e n z o l e ........................................................

S c h w efe lsa u res  A m m o n i a k  u n d  
an d e re  A m m o n i a k v e r b i n d u n g e n

26415 1,68 27620 34623 54650 61639 65244 74090 525 462 38825 2,06

99233 6,31 74732 77117 95930 100726 103961 110900 456 296 48839 2,60
L euchtgas  .................................................. 3306 0,21 3688 4002 5761 6441 7804 18527 66 471 7567 0,40

W e r te rh ö h u n g  2 . 
durch  P r e ß k o h l e n h e r s t e l l u n g 3 . 9115 0,58 3691 11056 9645 11224 14417 24365 49 717 10022 0,53

z u s . 1573349 100,00 1288809 1276220 1643907 2137015 2407880 4117303 16 326 567 1880322 100,00

1 In Rheinland und Westfalen ohne Saarbezirk. - Berechnet unter Abzug des Wertes des zugesetzten Pechs. In Rheinland und Westfalen.
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Abb. 6 veranschaulicht die G liederung  des W ertes 
der G esam tgew innung  des Steinkohlenbergbaues im 
Jahre 1924.

Abb. 6. Gliederung des Wertes der Gesamtgewinnung 
im Ruhrbergbau.

U M S C M A U.
Vorwärmer-Explosion 

auf der Zeche Adolf von Hansemann.

Am 30. Mai 1925, vormittags gegen 2 Uhr 20, explo
dierte auf der Zeche Adolf von Hansemann der Deutsch- 
Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-A.G. in Mengede 
der in Abb. 1 wiedergegebene Rauchgasvorwärmer, den 
folgende Angaben kennzeichnen:

Jahr der E r b a u u n g .............................................................. 1916
Betriebsdruck.........................................................................12 at Ü.
Anzahl der R o h r e ...............................................2 - 8 -  10 =  160

in zwei Abteilungen von je 8 Rohrreihen mit je 
10 Registern.

Länge der R o h r e ................................................................... 4 m
Durchmesser der R o h r e ...............................................   . 100 mm
Wandstärke der R o h r e ....................................................10 mm

Heizfläche der Rohre. ...............................1,5m*
G esam the iz f läche ....................... . . . . . . . .  . 240
Wandstärke der Quer- und Saminelrohre . . . .  15 mm 
Material..............................................................................Gußeisen

Der Vorwärmer arbeitete im Gegenstrom. Das vor- 
zuwärmende Wasser trat durch gemeinsame Sammelrohre 
ein, die sämtliche Rohrregister am untern Ende verbanden, 
durchfloß die Senkrechten Heizrohre gleichzeitig in der 
Richtung von unten nach oben und trat oben durch ein 
gemeinsames Sammelrohr aus. Die senkrechten Rohre 
waren mit den Querrohren in der üblichen Weise durch 
hydraulische Zusammenpressung verbunden worden. Die 
Heizgase traten in die erste Abteilung von unten ein, 
durchstrichen die Rohre in senkrechter. Richtung von 
unten hach oben, wurden wagrecht zur zweiten Abteilung 
umgelenkt und in dieser senkrecht von oben nach unten 
abgesaugt. Ein unmittelbarer Rauchkanal führte unter 
dem Vorwärmer entlang zum Fuchs. Der Vorwärmer 
war mit Ablaßventil, Sicherheitsvorrichtung und selbst
tätiger Schabervorrichtung ausgerüstet und unmittelbar an 
einen Garbe-Steilrohrkessel mit folgenden Kennzeichen 
angebaut:
D a m p fsp a n n u n g .............................................................. 12 at U.

Hersteller: Düsseldorf-Ratinger Röhrenkesselfabrik
vorm. Dürr & Co.

Fabriknummer.............................................................................  2665
Jahr der E rb a u u n g ....................................................   1916
H e iz f lä c h e .............................................................................  405 m!

Zwischen Kessel und Vorwärmer befand sich eine 
Trennwand von 510 mm Stärke.

Abb. 2. Anordnung der Kesselanlage.

Der Kessel hatte einen Wanderrost von 2,6 - 4,685 = 
12,8 i n 2 Rostfläche. Das Verhältnis der Rostfläche zur 
Heizfläche war 1 :33,2. Der Wanderrost wurde mit 
Unterwind betrieben und mit Mittelprodukt aus Fettkohle 
geheizt. Der Schornstein hatte 65 m Höhe sowie 3,14 m 

untere und 2,60 m obere lichte Weite. 
Die Speisung erfolgte durch 4 Hoch
druck-Zentrifugalpumpen und eine vier
fachwirkende Duplexpumpe. Der Kessel 
war mit einem Hanneinannschen Speise
wasserregler ausgerüstet. Während der 
Nachtstunden wurde bei verringertem  

Dampfverbrauch die V o rs c h u b g e s c h w in 

digkeit des Rostes so verringert, daß 

er etwa in der Mitte bereits ausge
brannt war. Rauchgasschieber und 
-klappen wurden nicht verstellt. Rechts 
neben dem Kessel Nr. 2665 (a in Abb. 2) 
lag der Steilrohrkessel b von ähnlicher 
Bauart, ebenfalls mit angebautem Rauch
gasvorwärmer. Links befanden sich die 
beiden Steinmüller-Schrägrohrkessel c 
und d  mit einem gemeinsamen Raucli- 
gasvorwärmer. Zwischen dem Kessel a 
und den Nachbarkesseln bestanden Ver
bindungsgänge. Die Explosion zerstörteAbb. 1. Rauchgasvorwärmer.
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Abb. 4.

Abb. 3 und 4. Die durch die Explosion hervorgerufenen 
Zerstörungen.

das gesamte Mauerwerk des Vorwärmers und drückte die Trenn
wand zwischen Vorwärmer und Kessel ein (s. Abb. 3) sowie 
das hintere Kesselniauerwerk bis zur Mitte der Ober- und 
Untertrommel auseinander. Die obern Querrohre des dem Kes
sel zugekehrten Rohrbündels wurden teils von den Rohren ab
gezogen, wobei die senkrechten Heizrohre unversehrt 
blieben, und teils abgerissen, so daß ein Rohrstumpf der 
senkrechten Heizrohre in dem Querrohr haften blieb 
(s. Abb. 4). Die untern Verbindungen der senkrechten 
Heizrohre mit den Querrohren erfuhren keine Lockerung, 
sin Zeichen dafür, daß sich der Explosionsdruck nach 
oben hin Luft geschafft hatte. Der größte Teil der 
Rohre des dem Kessel zugekehrten Rohrbündejs l  w ur
de jedoch völlständig zerstört; ebenso das ganze dem

Kessel abgekehrte Rohrbündel 2, von dem noch säm t
liche Querrohre und Verbindungsrohre der Zerstörung 
anheimfielen. Das Sicherheitsventil des Vorwärmers war 
über dem Flansch abgerissen und fortgeschleudert w or
den; Kegel, Ventilsitz und Ventilspindel waren noch un
versehrt. Das Ventil hatte sich also vor der Explosion 
sicherlich in arbeitsfähigem Zustande befunden. Das Ab
sperrventil von der Speiseleitung zum Vorwärmer war 
ebenfalls abgerissen und fortgeschleudert worden und bei 
der Untersuchung geöffnet, dagegen war das Absperrventil 
von der Speiseleitung zum Kessel geschlossen. Beide 
Ventile hatten daher die ordnungsmäßige Stellung. Die 
Verbindungsdampfleitung vom Kesselhaus 1 zum Kessel
haus 2 von 300 mm Durchmesser wurde abgerissen, so 
daß der Dampf aus beiden Kesselgruppen frei ausströmen 
konnte; da die Explosion einen Strang der Speisering
leitung abriß, unterbrach sie zunächst die Speisung. 
Durch den Explosionsdruck auf das hintere Bündel des 
Steilrohrkessels wurden 5 Rohre der letzten Rohrreihe 
verbogen, so daß sie sich gegen die entsprechenden Rohre 
der vorletzten Rohrreihe legten. Bei einem Rohr war 
die Verbiegung so stark, daß sich das Rohr an dem Nach
barrohr vorbeigedrückt hatte. Durch die Verbiegung 
dieser 5 Rohre wurden sie in ihren Ein walzstellen ge 
lockert, so daß das Kesselwasser aus diesen Öffnungen 
herausspritzte. Die dem explodierten Vorwärmer zuge
kehrte Wand des Vorwärmers hinter dem Steilrohrkessel b 
wurde ebenfalls zerstört (Abb. 3), eine Anzahl der senk
rechten Heizrohre beschädigt, das Verbindungsbogenrohr 
zwischen den beiden Rohrbündeln abgebrochen, das 
Sicherheitsventil abgerissen und das Schaberwerk be
schädigt. Auch das Mauerwerk des hinter den Kesseln c 
und d  befindlichen Vorwärmers erhielt ein großes Loch.

Als einziger wurde ein Arbeiter durch die Explosion 
leicht am Kopfe verletzt.

Nach den Aussagen der Bedienungsmannschaften be
fanden sich Kessel uiid Vorwärmer vor der Explosion 
in ordnungsmäßigem Zustande; Zugstärke, Wasserstand 
und Dampfspannung waren normal, die Speiseventile ge 
öffnet, die Speisung im Gange; Auffälliges hatte sich 
nicht bemerkbar gemacht. Die Besichtigung des Bau
stoffes, im besondem der Bruchstellen ergab keinen An
halt für grobe Baustoffehler.

Nach Lage der Dinge ist w’ohl eine Explosion der 
senkrechten Heizrohren des Vorwärmers infolge zu hohen 
innern Druckes als ausgeschlossen zu betrachten. Sie 
wäre nur möglich gewesen, wenn der Vorwärmer Dampt 
entwifckelt hätte, d. h. bei abgesperrten Ventilen und 
verkeiltem Sicherheitsventil den Rauchgasen ausgesetzt 
gewesen wäre. Da aber der Zustand der aufgefundenen 
Ventile ordnungsgemäß war, hätte bei etwaiger Dampf
bildung der entstandene übermäßige Druck entweder 
zum Kessel oder durch das Sicherheitsventil ins Freie 
entweichen können. Die Zerstörungen sind daher mit 
ziemlicher Sicherheit durch eine Gasexplosion erfolgt» 
deren Entstehung bei der angegebenen Betriebsweise er
klärlich erscheint. Die Bildung unverbrannter Gase ist 
bei jeder Feuerung möglich und kommt sogar im Normal
betriebe vor. Das Vorhandensein eines großen Luft
überschusses infolge der Strömung großer Mengen von 
Nebenluft aut den hintern, nicht bedeckten Teil des 
Rostes spricht, wie die Erfahrung lehrt, nicht dagegen. 
Sehr wohl können unverbrannte Gase unter dem Zünd
gewölbe entlang streichen, in schmalen Bändern zum 
Rohrbündel aufsteigen, trotz großen Luftüberschusses un- 
verbrannt in die Züge gelangen und sich dort an den U m 
kehrstellen festsetzen. Zur Zündung dieser Gase ist



1202 G l ü c k a u f Nr. 38

1. das Vorhandensein eines explosibeln Gemisches, 2. ein 
Zündfunke erforderlich.

Naturgemäß werden sich die unverbrannten Gase, 
die leichter sind als Luft, oben lagern. Daher wird ein 
explosibles Gemisch an den Umkehrstellen der Kessel
züge weniger leicht entstehen können als im Vorwärmer, 
wo durch die undichten Stellen der Rohrregister und durch 
die Löcher der Schaberkette falsche Luft zutritt. Zu einem 
explosibeln Gemisch gehört beispielsweise bei Koksofen
gas ein Verhältnis von Gas zu Luft wie etwa 1 :5  bis 1:13. 
Im obern Teil des Vorwärmers hat sich also ohne Zweifel 
ein explosibles Gemisch gebildet, das durch irgendeinen 
mitgerissenen Funken von der Feuerung entzündet w or
den ist.

Gegen übermäßigen Inneudruck als Explosionsur
sache spricht der Zustand des hintern Rohrregisters, 
dessen Querrohre zum Teil unversehrt waren, während 
sie bei innerm Überdruck wenigstens zum Teil ausein
andergerissen worden wären; anderseits sprechen für die 
Gasexplosion die aus den Querrohren herausgezogenen 
senkrechten Heizrohre. Nach den Zeugenaussagen ist 
ferner Flarnmenbildung bei der Explosion beobachtet 
worden.

Zur Verhütung solcher Explosionen empfiehlt es sich, 
ähnlich gebaute Vorwärmer, bei denen eine Ansammlung 
unverbrannter Gase im obern Teil stattfinden kann, 
während schwachen Betriebes, also vor allen Dingen 
während der Nachtschicht, auszuschalten, da sie dann

ohnehin keinen großen wirtschaftlichen Vorteil bringen; 
ferner sie auch während des Betriebes von Zeit zu Zeit 
zu entlüften, wozu es erforderlich ist, Lüftungsklappen 
im Mauerwerk anzubringen oder’ den höchsten Punkt 
durch ein Verbindungsrohr unmittelbar mit dem Fuchs 
zu verbinden. Explosionsklappen werden wahrscheinlich 
wegen der Gewalt der Explosion nicht die gewünschte 
Wirkung haben und auch nicht in genügender Größe 
unterzubringen sein. Beim Bau derartiger Vorwärmer 
sollte die Bildung toter Ecken vermieden und in höherm 
Maße darauf Rücksicht genommen werden, daß die An
sammlung von Gasen in hochgelegenen Punkten nicht 
möglich ist, vielmehr sollte die Abführung der Oase 
grundsätzlich im obersten Punkte des Vorwärmers er
folgen.

Die Explosion lehrt, daß bei der Zugführung und Ein
mauerung der gußeisernen Rauchgasvorwärmer üblicher Bau
art in manchen Fällen auf die Möglichkeit der Ansammlung 
explosibler Gase nicht gebührende Rücksicht genommen ist. 
Es ist auffallend, daß sich derartige Gasexplosionen bei 
Wasserrohrkesseln, bei denen ebenfalls die Möglichkeit 
der Ansammlung explosibler Gase in den Zügen besteht, 
bisher weniger gezeigt haben. Bei diesen besteht aber 
auch nicht die Gefahr der Bildung explosibler Gemische, 
wenigstens nicht in demselben Umfange wie bei den Vor
wärmern, wegen der Unmöglichkeit des Luftzutritts. Nur 
bei sehr undichtem Mauerwerk oder Überhitzer könnte 
dieser Fall eintreten. Dipl.-Ing. Fr. S c h u l t e ,  Essen.

W I R  T S C H A F T L I C H  E S.
Außenhandel der Niederlande in Kohle im 1. Vierteljahr 1925.

Der Brennstoffbezug der Niederlande war im 1. Viertel
jahr weitaus größer als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 
Die S t e i  n k o h  1 e n e i n f  u h r Hollands stieg von 1,87 Mill. t 
auf 2,04 Mill. t oder um 173000 t gleich 9,29%, der Bezug 
an P r e ß s t e i n k o h l e  erhöhte sich von 270001 auf 1140001, 
was mehr als einer Vervierfachung gleichkomnit. Demgegen
über ist die Belieferung der Niederlande mit K o k s  um 7800t 
oder 11,45 % auf 60000 t zurückgegangen.

Die E i n f u h r z i f f e r n  für die ersten drei Monate sind 
aus der folgenden Zahlentafel zu ersehen. 
B r e n n s t o f f e i n f u h r  n a c h  H o l l a n d  im 1. Vi e r t e l j .  1925.

Monat
Steinkohle 

1924 : 1925

* I t

Kc
1924

t

ks
1925 

t ■

Preßs'
1924

t

einkohle
1925

t

Januar . . 
Februar . . 
März . . .

581 237 
599 230 
685 244

748 376 
669 642 
621 003

22 327:24 811 
25 137:18 332 
20 554:17 088

9 834 
5 900 

11 087

42 056 
36 920 
34 898

1. Vierteljahr 
± gegen das 

Vorjahr

1 865 711 2 039 021 

+173310

6S01S 60 231 

-7  787

26 821: 113 874 

. + 8 7  053
Deutschland ist nach wie vor mit 1,64 Mill. t oder 80,57 % 

der Einfuhr Hollands bedeutendster Kohlenlieferant. Wahrend 
alle übrigen Länder eine mehr oder weniger starke Abnahme 
ihrer Einfuhr zu verzeichnen hatten, lieferte Deutschland in 
der Berichtszeit noch 535000 t Steinkohle oder 48,27 % mehr 
als im Vorjahr; außer ihm hatte nur noch Frankreich eine 
Erhöhung seiner Lieferungen (+1300 t) aufzuweisen. Der 
Rückgang gegen das Vorjahr ist am größten bei Groß
britannien mit 324 000 t oder 48,99%.

Die Steigerung der Preßkohleneinfuhr entfällt mit 97 000 t 
ausschließlich auf Mehrlieferungen aus Deutschland, dessen 
Versand nach Holland (108000 t) 95,10 % der gesamten 
Briketteinfuhr des Landes ausmachte.

Gegenüber einer Zunahme der Kokseinfuhr aus Deutsch
land um 11 000 t ging der Bezug aus Großbritannien und Bel
gien um 14200 bzw. 4400 t zurück. Deutschlands Anteil 
an der Kokseinfuhr betrug 93,27 % gegen 66,93 % im erslen 
Viertel 1924.

• Über die V e r t e i l u n g  der Einfuhr von Steinkohle auf 
die verschiedenen Bezugsländer unterrichtet im einzelnen die 
nachstehende Zusammenstellung.

V e r t e i l u n g  d e r  B r e n n s t o f f ei  n f u h r Ho l l a n d s  
n a c h  H e r k u n f t s l ä n d e r n .

Herkunftsländer 1924
t

1. Vierteljahr 
1925 

t

± 1925 
g e g en  1924

S t e i n k o h l e :
534 841Deutschland . . 1 107 923 1 642 764 +

Belgien . . . . 86 648 56138 30510
Großbritannien . 661 482 337 396 — 324 036
Ver. Staaten . . 5 000 __ 5 000
Frankreich . . . 1 387 2719 + 1332
Kanada . . . . 1 905 — 1905
andere Länder . 1366 4 - 1362

zus. 1 865 711 2 039 021 + 173 310
K o k s :

10655Deutschland . . 45 523 56 178 +
Belgien . . . . 5 286 905 4 3S1
Großbritannien . 17 148 2915 — 14 233
Frankreich . . . 233 + 233
andere Länder . '61 — 61

zus. 68 018 60 231 — 7 787

P r e ß s t e i n k o h l e :
96962Deutschland . . 11 334 108 296 4"

Belgien . . . . 15311 5 565 9 746
andere Länder . 176 14 - 162

zus. 26 821 113 875 + 87054



S t e i n k o h l e  : 
Deutschland 
Belgien . . 
Frankreich . 
Italien . . 
S ch w e iz . .

Länder

19. S e p te m b e r  1925

Außerdem wurden im 1., Vierteljahr 1925 noch 115 t 
Braunkohle (gegen 20 t im Vorjahr) und 37 600 t Preßbraun- 
kohle (6800 t) eingeführt.

Die A u s f u h r  von S t e i n  k o h I e  ist in der Berichtszeit 
um 92 000 t oder 24,86 °/0 und die von K o k s  um 35 000 t 
oder 20,64% gestiegen. Demgegenüber erfuhr die P r e ß 
k o h l e n a u s f u h r  einen geringen Rückgang, u. zw. um 800 t 
oder 5,46%. Die Hauptabnehmer der niederländischen Stein
kohle waren Belgien (289000 t), Frankreich (106000 t) und 
Deutschland (43000 t); die Kokslieferungen gingen in der 
Hauptsache nach Belgien (100000 t), Frankreich (54000 t) 
und Luxemburg (35 000 t). Von der gesamten Preßstein
kohlenausfuhr (13000 t) erhielt Frankreich 11 000 t oder 
84,79% gegen 13000 t oder 93,38 % im Vorjahr. Im übrigen 
sei für die Einzelheiten der holländischen Kohlenausfuhr auf 
die nachstehende Zahlentafel verwiesen.

E m pfangs länder

andere

K o k s : 
Deutschland 
Dänemark . 
Belgien . . 
Frankreich . 
S chw eiz . . 
Luxemburg 
Italien . . 
Chile . . . 
andere L ä n d e r

zu s

Preßsteinkohle 
Frankreich . . 
Belgien . . . 
andere L änder

2 278

469

3 200 
42 046 
91 291 

2 479 
23 807

4 787

I. Vierteljahr 
1925 

t

42 629 _ 53 458
289 261 + 167150
106 260 25 007

3 120 + 3 120
15 433 — 2 293

1 527 + 1 527
3 104 + 826

461 334

1 512 
1 448 

100 299 
54188 

6183 
35 154 

1 148 
760 

1 516

167 610 202 208 + 34 598

13 040 11 195 _ 1 845
738 + 738

925 1 270 + 345

±  1925 
gegen 1924 

t

91 S65

1 512 
1 752 

58 253 
37 103 

3 704 
11 347 

1 148 
760 

3 271

13 965 13 203

Die monatlichen Ausfuhrziffern stellen sich wie folgt: 

B r e n n s . t o f f a u s f u h r  n a c h  M o n a t e n

Preßsteinkohle

Die Verschiffung von B u n k e r k o h l e  für Schiffe im 
a u s w a r t l g e n  Handel ist von 152000 t. auf 319000 t gestiegen 

n weist somit mehr als eine Verdopplung auf.

Steinkohlenförderuiig der wichtigsten Kohlenländer (1000 mtr. t).

Zeitraum
Ver.

Staaten
t

Groß
britannien

t

Deutsch
land1

t

Frank
reich2

t

Belgien

t

1913
Ganzes Jahr . . . 517 062 292 044 190109 40051 22 842
Monatsdurchschnitt 43 089 24 337 15 842 3 338 1 903

1920
Ganzes J a h r . . . 597 171 233 216 131 356 33 704 22 389
Monatsdurchschnitt 49 764 19 435 10 946 2 809 1 866

1921
Ganzes Jahr . . . 459 397 165 871 136 227 37 786 21 807
Monatsdurchschnitt 38 283 13 823 11 352 3149 1 817

1922
Ganzes Jahr . . . 432 685 253 613 129 965 42 381 21 035
Monatsdurchschnitt 36 057 21 134 10 830 3 532 1 753

1923
Ganzes Jahr . . . 596 474 280 430 62 225 46 875 22 916
Monatsdurchschnitt 49 706 23 369 5185 3 906 1 910

1924
Ganzes J a h r . . . 520 074 271 405 118 829 58 043 23 360
Monatsdurchschnitt 43 339 22 617 9 902 4 837 1 947

1925
60 236 25 799 11 929 5 304 2125

Februar . . . . 41 878 21 730 10 535 4 858 1 896
40 038 23 085 11 412 5 296 2 030
37 450 20181 10 362 4 936 1 920
39 962 21 638 10 437 4 840 1 835
40 089 18 014 9 891 4 8273 1 860

1 Seit 1920 ohne Saarbezirk, Pfalz und Elsaß-Lothringen, seit Juni 1922 
ohne den an Polen abgetretenen Teil Oberschlesiens. 2 Seit 1920 einschließlich 
Saarbezirk, Pfalz und Elsaß-Lothringen. 3 Vorläufige Zahl.

Entwicklung der Steinkohlenförderung 
der wichtigsten Kohlenländer.
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Roheisenerzeugung der wichtigsten Länder (metr. t).

Zeitraum
Ver.

Staaten

t

Deutsch
land1

t

Groß
britannien

t

Frank
reich

t

Belgien

t

1913 
Ganzes Jahr 31 463 159 19 309 172 10 424 993 5207307 2484690
Monats

durchschnitt 2 621 930 1 609 098 868 749 433942 207058
1920 

Ganzes Jahr 37 518 649 7 043 617 8 163 674 3344414 1116400
Monats

durchschnitt 3 126 554 586 968 680 306 278701 93033
1921 

Ganzes Jahr 16 955 970 7 845346 2658 292 3446799 872010
Monats

durchschnitt 1 412 998 653 779 221 524 287233 72668
1922 

Ganzes Jahr 27 656 783 9 395 670 4 980 982 5276802 1613160
Monats

durchschnitt 2 304 732 782 973 415 082 439734 134430
1923 

Ganzes Jahr 41 008 942 4 936 340 7 559 920 5431787 2147950
Monats

durchschnitt 3 417 412 411 362 629 993 452649 178996
1924 

Ganzes Jahr 31 909 853 7 800 0002 7 436 368 7693018 2808000
Monats
durchschnitt 2 659154 650000^ 619 697 641 085 234000

1925 
J a n u a r . . . 3 424 430 583 721 669352 249350
Februar . . 3 265 730 ; ■ 550 597 636934 245600
März . . . 3 621 453 . 617 657 6S8871 281560
April . . . 3 311 264 r * 578 945 686130 267850
Mai . . . 2 977 846 583 924 706264 274800
Juni . . . 2 716366 518 490 703439 212700

1 1913 Deutsches Reich einschl. Luxemburg, 1920 ohne Lothringen und 
Luxemburg, ab Januar 1921 außerdem ohne Saargebiet, ab Juli 1922 auch 
ohne Ostoberschlesien.

‘  Geschätzt.

flonalidurdiscfmilt ¡925

Entwicklung der Roheisenerzeugung 
der wichtigsten Länder.

Stahlerzeugung der wichtigsten Länder (metr. t).

Zeitraum

1913 
Ganzes Jahr 
Monats

durchschnitt
1920 

Ganzes Jahr 
Monats

durchschnitt
1921 

Ganzes Jahr 
Monats
durchschnitt

1922 
Ganzes Jahr 
Monats

durchschnitt
1923 

Ganzes Jahr 
Monats
durchschnitt

1924 
Ganzes Jahr 
Monats
durchschnitt

1925 
Januar . . 
Februar . . 
März . . . 
April , . .
Mai . . .
Juni . . .

Ver.
Staaten

t

31 803 253

2 650271 

42 809 168

3 567 431 

20 101 327

1 675111

36 174 353 

3 014 529

45 665 042

3 805 420

37 401 976 

3116 831

4 265 951
3 816 531
4 265 906 
3 645 104 
3 513 758 
3 258 529

Deutsch
land1

t

18 935 089 

1 577 924 

9 277 882 

733 157 

9 996 538 

833 045 

11 714 302 

976 192 

6 305 250 

525 438 

97400003 

8116703

Groß
britannien

t

7 786 881 

648 906

9 212 830 

767 736 

3 762 840 

313 570 

5 974 984 

497 915

8 617 933 

718 161

8 353 049 

696 087

614 812 
662 769 
695 689 
607 191 
662 058 
594 796

Frank
reich

t

Belgien'

t

4 686866 

390 572

2 706279 

225 523

3 098 671 

258223

4 538 009 

378 167

5109517

425 793

6 900 310

575 026

608 146 
569 007 
607 071 
586 977 
596309 
599 857

2 466630 

205553

1 253110 

104 426 

764150 

63679

1 565140 

130 42E

2296890 

191408

2 860 540 

238 318

246 160 ■
239660
268550
213940
207 500
196710

}  1913 Deutsches Reich einschl. Luxemburg, 1920 ohne Lothringen und 
Luxemburg, ab Januar 1921 außerdem ohne Saargebiet, ab Juli 1922 auch 
ohne Ostoberschlesien.

2 Einschließlich Oußwaren erster Schmelzung.
8 Geschätzt.

tlonatsdurchschnitf

Entwicklung der Stahlerzeugung der wichtigsten Länder.
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Deutschlands Außenhandel in Kohle im Juli 1925.

Steinkohle Koks Preßsteinkohle Braunkohle Preßbraunkohle
Monat Einfuhr Ausfuhr1 Einfuhr Ausfuhr* Einfuhr Ausfuhr1 Einfuhr Ausfuhr1 Einfuhr Ausfuhr1

t t t t t t t t t t

Durchschnitt 1913 . . . 878 335 2 881 126 49 388 534 285 2 204 191 884 582 223 5029 10 080 71 761
» 19212. . . 78 545 518 937 944 86 365 39 5 575 217 331 2266 5 481 33 436
7f 1922 . . . 1 049 S66 421 835 24 064 75 682 3 270 3 289 167 971 1185 2 546 34 874
)) 19233 . . . 2 101 033 100 721 125 288 22 575 11 959 1246 121 368 925 3 999 23 342
JJ 19243 . . . 1 100174 232 924 28 223 72 067 12 008 8 202 173 168 2642 7126 37 428

1925: Januar 881 067 1 376 021 11417 260 071 4 584 40 245 196 078 3010 14 791 74 433
Februar 727 671 727 091 13 998 155 455 10 857 31 994 188 539 2S28 10 938 55 194
März . 885 648 1 025 788 7 352 216344 5 657 52 5S2 197 594 2392 11 068 46 841
April 769 728 921 704 5 991 227 208 3 602 55 332 1921 OS 2449 12 794 48 916
Mai . 816 793 1 257 527 4 405 312 766 4 837 85 S69 169 193 1787 10 652 56 427
Juni . 6ö9 648 1 216 095 4 629 306 756 5 863 55 914 162 530 2653 9 464 62 931
Juli . ......................... 380 636 1 350 706 1 683 369 704 715 61 657 154 922 3307 10 250 68 716

1 Die Lieferungen nach Frankreich, Belgien und Italien auf Grund des Vertrages von Versailles sind nicht einbegriffen, dagegen sind bis einschl. Mal 1922 die bedeutenden 
Lieferungen, welche die Interalliierte Kommission in Oppeln nach Polen, Deutsch-Österreich, Ungarn, Danzig und Memel angeordnet hat, in diesen Zahlen enthalten. 

8 Für die Monate Mai bis Dezember 1921; für die vorausgehenden Monate liegen keine Angaben vor.
8 Bei diesen Zahlen handelt es sich für 1923 und für Januar bis Oktober 1921 nur um die Ein- und Ausfuhr aus dem unbesetzten Deutschland.

D e u t s c h l a n d s  A u B e  
L ä n d e r n

n h a n d e l  in K o h l e  n a c h  
i m J u l i  1925.

H e r k u n f t s l ä n d e r  
bzw. E m p f a n g s l ä n d e r

j*
1924

t

ili
1925

t

Jan .-Ju li
1925

t

E i n f u h r :
S te inkohle :

Saargeb ie t  ......................... 3 3 1 3 46 724 580 500
P o ln isch -O b ersch le s ien  . 9 1 5 1 4 4 32  887 2 567 796
G ro ß b r i ta n n ie n  . . . 459  104 257 734 1 742 274
N i e d e r l a n d e ......................... 22  628 102 561
T sch ech o -S lo w ak e i  . . 7 275 8 437 53 796
E lsaß -L o th r ingen  . . . 9  279 59  662
F r a n k r e i c h ......................... 1 893 21 359
übrige L ä n d e r  . . . 6 554 1 104 3 293

Koks: zus . 1 391 390 380  686 5 131 241

G ro ß b r i tan n ien  . . . 17 656 1 477 27 466
P o ln isch -O b ersch le s ien  . 5 9 1 1 143 19 821
übrige L ä n d e r  . . . . 45 58 2 1 8 8

zus .
P reßsteinkohle:

23 612 1 683 49 475

Polnisch-Oberschlesien . 8 236 500 31 712
Ostpolen.......................... 215 3 297
übrige L ä n d e r  . . . . 1 590 — 1 105

zus . 9 826 715 36 114
B raunkohle:

Tschecho-Slowakei . 1 4 6 3 1 9 154 922 1 258 687
übrige L ä n d e r  . . . . 18 — 2 2 7 5 '

z u s. 1 4 6 3 3 7 154 922 1 2 6 0 9 6 2
Preßbraunkohle:

Tschecho-Slowakei . . 9 945 75 705
übrige L ä n d e r  . . , . 1 9 3 6 4 305 4 252

zus. 19 364 10 250 79 957
A u s f u h r :  

Steinkohle :
N ie d e r l a n d e ......................... 63 387 587 911 3 903 473
Frankreich . . 191 236 1 112 380
Tschecho-Slowakei . . __ 74 558 455 306
S c h w e d e n ......................... 6 8 1 2 4 295 349
Belgien . 166 571 626 463
Schweiz . 33 193 165 609
Österreich 27 320 194 032
Dänemark 18 922 104 254
I t a l i e n .............................. 3 4  707 117 255
Saargebiet 34  836 124 894
Polnisch-Oberschlesien. 1 602 27  508
B ritisch-M itte lm eer . . 3  000 59  254
A r g e n t i n i e n ......................... 19 206 138 119
N ie d e r lä n d isc h - ln d ie n  . 20 577
Luxemburg 4 195 25  324

Empfangsländer
Ju

1924
t

li
1925

t

Jan.-Juli
1925

t

U n g a r n .......................... 2 152 12 637
N o r w e g e n ..................... 3 801 10 102
P o l e n ............................... 110 8 964
Elsaß-Lothringen . . . 2 355 9 166
übrige Länder . . . . 62 816 76 907 464 266

zus. 126 203 1350 706 7 874 932
Koks:

F r a n k re ic h ..................... 25 749 178 172
L u x em b u rg ..................... 135 735 692 412
S c h w e iz .......................... 14 722 33 663 140 268
Niederlande..................... 2417 15 642 100 599
Tschecho-Slowakei . . — 18 124 97 798
Ö s t e r r e i c h ..................... — 17 563 99 700
Saargebiet . . . . . 45 18 379 52 754
Elsaß-Lothringen . . . 55 508 268 868
D ä n e m a r k ..................... , 1 065 14 113
Polnisch-Oberschlesien. 2 784 7 286 51 191
P o l e n ............................... . 1 544 13 952
B e l g i e n .......................... 1 081 19 840
Italien ............................... 15 485 38 755
U n g a r n .......................... 696 6 556
Schweden . . . . . 18 428 33 743
Norwegen . . . . . 1 421 5 489
übrige Länder . . . . 21 998 2 335 34 094

Preßsteinkohle: 41 966 369 704 1 848 304

N iederlande..................... 29 332 206 404
S c h w e iz .......................... 5 605 54 505
L u x em b u rg ..................... 1 275 17 855
Ä g y p te n .......................... — 7 198
übrige Länder . . . . 11 226 25 445 97 631

Braunkohle: ZUSV 11 226 61 657 383 593

Österreich . . . . . . 3 043 16425
übrige Länder . . . 2 241 264 2 002

zus. 2 241 3 307 18 427
Preßbraunkohle:

Niederlande . . . . 10171 85 458
S c h w e i z .......................... 28 083 27 773 119 536
D ä n e m a r k ..................... 12 425 72 693

220 29 328
L u x em b u rg ..................... ..; . • '• . V .. ’ ■ ; 12 738 48 219
Ö s t e r r e i c h ..................... -- 1 669 14 019
D a n z i g .......................... - 292 6717
S c h w e d e n ..................... 30 3 888
M e m e l la n d ..................... 635 3 386
Italien . . . . . . . 375 2 985
übrige Länder . . . . 11 910 2 388 27 228

zus. 39 993 68 716 413 457
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Der Steinkohlenbergbau Deutsch-Oberschlesiens im Juni 19251

Monat
Kohlen

förderung

^  f Ä

Koks
erzeu
gung

PreB-
kohlen-

lier-
stellung

Bel(
Stein

kohlen
gruben

igschaft

Koke
reien

1er
Preß

kohlen
werke

Durchschnitt 1000 t
1922 . . 736 30 120 10 47 734 3688 153
1923 . . 729 29 125 10 48 548 3690 154
1924 . . 908 36 93 17 41 849 2499 136

1925:
Ja n u a r . . 1039 42 102 27 45 101 2349 162
Februar . 939 41 91 24 44 741 2303 142
März . . 10S5 43 95 21 44 372 •2128 133
April . . 949 40 87 21 43 609 2074 143
Ma i . . . 957 38 81 23 42910 1989 145
Juni .  . . 948 41 79 21 42 463 1967 148

Juni Januar-Juni
Kohle Koks Kohle Koks

t t t t
Qesamtabsatz (ohne

Selbstverbrauch
und Deputate) . 930 748 78 897 5 465 068 480 585

davon
innerhalb Deutsch-

Oberschlesiens . 290 163 31 175 1 862 919 201 718
nach dem übrigen

Deutschland . . 581 477 34 301 3 284 943 209 033
nach dem Ausland . 59 108 13 421 317 206 69 834

u. zw. nach
Deutsch-Österreich . 11 063 2 092 66 360 10 002
Poln.-Oberschlesien . 1 656 7 939 22 847 40 508
dem übrigen Polen . 410 2 553 5 400 11 291
Ungarn . . . . 2 063 142 8 158 3 070
der Tschechoslowakei 40 929 374 206 669 1.915
der Schweiz . . . 717 _ 3717 11
I ta l ie n ..................... — 248 840 1 128
M e m e l ..................... 200 — 720 102
Dänemark . . . . — 18 _ 363
Schweden . . . . 2 070 20 2 390 409
sonstigen Ländern . — 35 105 1 035

Die Nebenproduktengewinnung bei 
stellte sich im Berichtsmonat wie folgt:

Rohteer .....................................
T e e r p e c h .....................................
R o h b e n z o l ...............................
schw. A m m o n ia k .....................
N a p h t h a l i n ...............................

der Kokserzeugung 
t

3541
40 

1112
1202 

49

1 Nach Angaben des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen 
Vereins in Olelwitz.

Internationale Preise für Hüttenkoks (ab Werk).

Deutschland England Frankreich Belgien Ver. Staaten 
von Amerika

Monat Rhein.- Durham- Durch Syndikats
Conneis*we stf. koks schnitts preis

OroßkoksI 

J i l i  I SA1 s/1, t S/t*

preis 

Fr./t | $ / t‘ Fr./t S/t>

ville

$ /t‘

Durch
schnitt
1913/14 18,50 4,40 . 22,00a 4,24 2,69

1925:
Jan. . 24,00 5,71 23/9 5,59 143,75

144,90
7,75
7,65

145,00 7,34 4,71
Febr. . 24,00 5,71 20/9 4,87 145,00 7,35 4,23
März . 24,00 5,71 20/6% 4,83 144,15 7,47 145,00 7,35 4,08
April . 24,00 5,71 20/9 4,90 145,70 7,56 142,50 7,21 3,73
Ma i . . 24,00 5,71 21/6 5,14 145,70 7,52 135,00 6,78 3,77
Juni. . 24,00 5,71 20/4% 4,87 145,70 6,94 130,00 6,11 3,76
Juli . 24,00 5,71 20/9 4,96 145,70 6,85 125,00 5,78
Aug.2. 24,00 5,71 21/- 5,02 145,70 6,85

1 Umgerechnet über Neuyork für 1 raetr. t.
2 Vorläufige Angaben vom Anfang des Monats.
3 Ab 1. Jan. 1914.

Internationale Preise für Fettförderkohle (ab Werk).

Monat

Deutschland England Frankreich Belgien Ver. Staaten 
von Amerika

Rhein- 
westf. Fett
förderkohle 
Jé/t |$/t>

Northumber
land 

unscreened 
s/l. t 1 S/t1

Tout venant 
30/35 min 

gras 
Fr./t |$ /t*

Tout venant 
35%industr.

Fr./t 1 $/< i

Fairmont 
steam, run 
of mine 

$/{»

1913/14 12,00 2,86 10/11 2,62 20,50 3,95 1S,50 3,57 1,30
1925:

Jan. . . 15,00 3,57 15/6 3,65 84,20 4,54 1,69
Febr. . 15,00 3,57 15/6 3,64 84,20 4,45 1,69
März . 15,00 3,57 15/6 3,65 84,20:4,36 1,69
April . 15,00 3,57 15/6 3,66 84,204,37 1,69
Mai . . 15,00 3,57 15/1 3,60 84,20,4,34 1,69
Juni . . 15,00 3,57 14/6 3,47 84,204,01 . 1,69
Juli . 15,00 3,57 14/1 VU 3,58 84,203,96 1,69
Aug.2 . 15,00 3,57 13/6 3,23 84,20[3,96 . 1,69

1 Umgerechnet über Notierungen in Neuyork für 1 metr. t.
2 Vorläufige Angaben vom Anfang des Monats.

Außenhandel der Tschecho-Slowakei in Kohle und Eisen 
in den Jahren 1923 und 1924.

Im letzten Jahre erfuhren Ein- und Ausfuhr an Stein
kohle gegenüber 1923 nur eine geringe Steigerung; der Bezug 
aus dem Auslande erhöhte sich um 73 000 t, gleichzeitig nahm 
der Versand nach dort um 33 000 t zu. Die Ausfuhr an 
Braunkohle, die im Jahre 1923 infolge der geringen Aufnahme
fähigkeit des deutschen Marktes um fast 1 Mill. t auf 2,12 Mill.t 
zuriickgegangen war, konnte sich in der Berichtszeit wieder 
um 652 000 t auf 2,77 Mil l . t  erhöhen. Koks weist in der 
Einfuhr eine Steigerung um rd. 100 000 t auf, in der Ausfuhr 
dagegen ergibt sich eine Abnahme um 119 000 t. Auffallend 
ist der starke Rückgang in der Ausfuhr von Eisen und Stahl. 
Dieser beträgt bei Roheisen, Alteisen und Halbzeug 111 000 t, 
bei Stabeisen 71 000 t, bei Schienen und Eisenbahnzeug 26000 t, 
bei Eisen- und Stahldraht 12 000 t und bei sonstigen Blech
waren 190 t. Demgegenüber weist die Ausfuhr der übrigen 
Erzeugnisse eine mehr oder weniger große Zunahme auf. 
Hiervon sind besonders Röhren mit 26 000 t und Nägel, 
Drahtstifte und Schrauben mit 3300 t zu nennen.

Ein
1923

t

fuhr
1924

t

Aus
1923

t

fuhr
1924

t

Steinkohle . . . . 845 621 918611 1 700 809 1 733923
Braunkohle . . . 25 201 8 224 2 119 884 2 771 755

37 639 137 040 609 917 491253
Preßkohle . . . . — — 174 735 131 770
Eisenerz . . . . 832 798 729 446 100 595 119554
Manganerz . . . 
Roheisen, Alteisen, 

Rohblöcke, vor
gewalzte Blöcke,

902 2 469 2 263

Halbzeug . . . 173 383 166 201 193 421 81 934
Stabeisen . . . .  
Schienen und Eisen

2 621 4 487 154 390 83 124

bahnzeug . . . 
Eisen- und Stahl

409 801 51 877 26 059

bleche . . . . 1 685 6 270 48 475 67 674
sonstigeBlech waren 
Eisen- und Stahl

819 1 278 2 732 2 540

draht .....................
Nägel, Drahtstifte,

2 287 3 495 36 822 25133

Schrauben . . . 
sonstige Draht

255 308 6 828 10 ISO

730
80911

erzeugnisse . . 289 226 496
R ö h re n ..................... 907 1 234 54 517
Eisenkonstruktionen 
Fässer aus Eisen

113 74 1 946 2210

oder Stahl . . . 144 145 244 696

Werkzeuge . . . 869 1 330 1530 1817
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Norwegens Gewinnung an Bergwerks- und Hüttenerzeugnissen.

1913
t

1920
t

1921
t

1922
t

1923
t

Bergwerkserzeugnisse:
Eisenerz . . . 544 686 79 208 57 419 258 815 385 836
Eisen- und

Kupferkies. . 441 291 333 011 231 123 396 411 375 161
Kupfererz. . . 70 349 6 809 14 135 1 059 2 352
Nickel erz . . . 49 990 12 482 2141 3 050 —
Feldspat . . . 40 842 11 833 13 073
Molybdänglanz . 12 — — — 39
Zinkerz . . . 897 148 7 552 2 226
Silbererz . . . 5411 11 739 12515
Apatit . . . . 757 . — — 222

Hüttenerzeugnisse:
Roheisen . . . 346 2 852 1 706 1 970 4 094
Eisenverbin

dungen . . . 2919 803 1 789 22 301
Nickel . . . . 690 390 — — 71
Silber . . . . 9,400 6,400 9,300
Kupfer . . .  . 556 1 348 80 67

Englischer Kohlen- und Frach tenm ark t1 
in der am 11. September 1925 endigenden Woche.
1. K o h l e n m a r k t  (Börse zu Newcastle-on-Tyne). Trotz 

weiterer Preisnachlässe und allgemeiner Oeschäftsflaue 
herrschte in der verflossenen Woche auf dem Kohlenmarkt 
teilweise eine recht zuversichtliche Stimmung. So niedrig die 
Preise auch schon standen, zeugten die wenigen Abschlüsse doch 
von großer Bereitwilligkeit der Verkäufer, Zugeständnisse 
einzuräumen, und Abnehmer mit sofort verfügbarem Schiffs
raum konnten für fast jede Sorte günstige Bedingungen er
langen. Einige stillgelegte Zechen wurden wieder in Betrieb 
genommen, die Arbeitslosigkeit geht allmählich zurück. Beste 
Kesselkohle Blyth und Tyne ermäßigte sich, erstere von 15 
auf 14/9—15 s, letztere von 18 auf 17 — 17/6 s. Zweite, sowie 
ungesiebte Kesselkohle behauptete die vorwöchigen Preise, 
wogegen kleine Blyth auf 8/9 s und Tyne auf 8/6 s sank. 
Ferner ging Gaskohle auf 16 — 17 s für beste Sorten, 13/6—14 s 
für zweite und 16/6 — 17/6 s für besondere Sorten zurück. 
Bunkerkohle blieb unverändert, während Kokskohle auf 
13-14, Hausbrandkohle auf 20-^-22 s fiel. In Gießerei- und 
Hochofenkoks war das Geschäft stiller, in Gaskoks trotz ver
hältnismäßig niedriger Preise fester. Gießerei- und Hoch
ofenkoks notierten 17/6—18/6 s, bester Gaskoks wie in der 
Vorwoche 17—18 s. Neben einigen kleinern Auftragsein
gängen im Laufe der Woche, kam ein Abschluß über 12000 t 
mit den Gaswerken von Santander zustande. Außerdem 
konnten von der Nachfrage der schwedischen Staatseisen- 

1 Nach Colüery Guardian.

bahnen 20 000 t zu 17/8 s cif. gesichert werden, die andere 
Hälfte wurde an deutsche Firmen vergeben. In Umlauf 
befand sich ferner eine Nachfrage der Gaswerke von Gothen
burg über 12 000 t bester oder Spezial-Wear-Gaskohle für 
Oktober-Dezember-Verschiffung. Zum Wochenende war die 
Marktlage fester, die Preise in allen Brennstoffsorten be
ständiger.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Die Lage des Chartermarktes 
zeigte in der Berichtswoche keinerlei Besserung, im Gegen
teil waren in den Frachtsätzen Abschläge zu verzeichnen. Am 
Tyne nahm das Versandgeschäft in Kohle leicht ab, der ver
fügbare Leerraum vergrößerte sich und drückte infolgedessen 
die Frachtsätze. Über gewisse Grenzen hinaus übten die 
Schiffseigner Zurückhaltung und vermochten so einige Festig
keit in die Sätze zu bringen. In Cardiff bestand hauptsächlich 
Nachfrage nach kleinern Schiffsräumen. Durchweg kameii 
auch nur kleinere Mengen zu verhältnismäßig guten Sätzen 
zum Versand. Einigermaßen lebhaft war das Mittelmeer
geschäft, und auch Südamerika wies gegenüber den Vor
wochen einige Besserung auf. Angelegt wurden für Cardiff- 
Genua 7/4 s, -La Plata 17/9 s und für Tyne-Rotterdam 3/11 'h s.

Londoner Preisnotierungen für Nebenerzeugnisse1.
Der Markt in T e e r e r z e u g n i s s e n  war außerordentlich 

beständig. Karbolsäure fand flotten Absatz, kristallisierte 
Karbolsäure neigte zu Preissteigerung. Benzol lag fest und 
war gut gefragt, das Naphthageschäft war zufriedenstellend.

Nebenerzeugnis
In der Woche endigend am 

4. Sept. | 11. Sept.

Benzol, 90er ger., Norden . 1 Gail.
s

1/9
,, „ Süden . » 1/9

Rein-Toluol.......................... ff 1/11
Karbolsäure, roh 60 °/0 . . }} 1/6

„ krist. . . . 1 lb. /43/4
Solventnaphtha I, ger., 

N o r d e n .......................... 1 Gail.
I

1/4
Solventnaphtha I, ger., 

Süden . . . . . . . ff 1/5
Rohnaphtha, Norden . . ff / 8
Kreosot . . . . . . . 1f / 6
Pech, fob. Ostküste . . . 1 I. t 39/6-40

„ fas. Westküste . . ft 37/6
T e e r .......................... ..... . ff 38/9
schwefelsaures Ammoniak, 

21,1 °/0 Stickstoff. . . ff
1

12 £ 7 s
Die Marktlage in s c h w e f e l s a u  e r  in A m m o n i a k  

war fest. Der Inlandabsatz hob sich, das Ausfuhrgeschäft 
war bei fortlaufender Nachfrage zufriedenstelleind.

1 Nacii Colliery Guardian.

Förderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen

förderung

t

Koks
er

zeugung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagen
zu

Zechen, Koker 
kohlenwerken 
(Wagen auf IC 

zurück

rechtzeitig
gestellt

Stellung
den
eien und Preß- 
ies Ruhrbezirks 

t Ladegewicht 
geführt)

gefehlt

Bre

Dulsburg-
Ruhrorter

(Kipper
leistung)

t

nnstoffumsc
in den 
Kanal- 

Zechen- 
H ä f  e n

t

nlag

privaten
Rhein-

t

Gesamt
brennstoff

versand
auf dem 

Wasserweg 
aus dem 

Ruhrbezirk 
t

Wasser
stand 

des Rheines 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

ra
Sept. 6. Sonntag I _ 3 054 — — — — — .

7. 333 668 /  108 057 11 317 23 406 — 54 400 27 093 10 406 91 899 2,26
8. 336301 57 384 10815 23 743 — 52 876 34 130 12 468 99 474 2,16
9. 326345 57 429 11 177 22 957 — 54 908 31 676 12166 98 750 2,14

10. 336 265 57 540 11403 23 902 — 52 578 26 842 14 720 94 140 2,14
11. 339 724 58 774 10 964 25 170 — 55 223 42 267 9 041 106 531 2,14
12. 310 375 56 285 10 691 23 558 — 58 044 33 981 9917 101 942 2,06

zus. 1 982 678 395 469 66367 145 790 — 328 029 195 989 68 718 592 736
arbeitstägl. 330 446 56 496 11 061 24 298 — 54 672 32 665 11 453 98 789 .

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

bekanntgeraacht Im Patentblatt vom 3. September 1925.

4 a. 919 204. Alfred Drißen, Gladbeck. Wetterlampen
wirbel zur Höherstellung der Lampenhaken. 8. 6. 25.

4 a. 919 461. Victor Fahnenschreiber G. m. b. H. für 
H ütten-und Bergwerksartikel, Essen. Grubenlampe. 6.6.25.

4 a. 919 466. Paul Skups, Weitmar b. Bochum. Halter 
zum Tragen und Aufhängen von Grubenlampen. 15. 6. 25.

5 c. 919 224. Hermann Brandl, Recklinghausen. Beton
ausbau für den Bergbau aus eisenarmierten, in der Mitte 
verstärkten Segmenten. 26. 6. 25.

5c. 919331. E. Weidemann, Essen. Kappschuh. 25.5.25.
5 c. 819 388. Franz Dütsch, Gelsenkirchen. Nachgiebiger 

Kappschuh. 23. 4. 25.
24 c. 919 316. Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und 

Hütten-A. G., Abt. Friedrich-Wilhelmshütte, Mülheim (Ruhr), 
und Dipl.-Ing. E. Lange, Duisburg. Vorrichtung zum An
reichern von Gasen. 6. 10. 24.

35 a. 919192. Theodor Schlotmann, Siegen (Westf.). 
Bewegungsgestänge für zwei Schwenkbühnen. 23. 9. 24.

43 a. 919 023. Gustav Regmann, Ahlen (Westf.). Kohlen
markenhalter für Fördervvagen. 9. 5. 25.

Patent-Anmeldungen,
die vom 3. September 1925 an zwei Monate lang ln der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
5 c, 4. D. 45 778. Adolf Drost, Mülheim (Ruhr). Ver

fahren zum Ausbauen von Strecken und ähnlichen unterirdischen 
Bauwerken mit Steinen. 5. 7. 24.

12 i, 17. H. 95 014. Fabrik chemischer Produkte Dr. Fritz 
Hefti, Altstetten b. Zürich, und Dr. W. Schilt, Zürich (Schweiz). 
Reduktion von • Nitriten unter Gewinnung von Ammoniak, 
Schwefel und Thiosulfat. 22. 10. 23. Schweiz 24. 9. 23.

23 b, 5. 0 .1 3  916. V. L. Oil Processes Ltd., Westminster 
(Engl.). Verfahren zum Kracken von Mineralölen. 22.10.23. 
England 26. 4. 23.

46 d, 5. F. 54 058. Förster'sche Maschinen- und Arma- 
turen-Fabrik A. G., Essen-Altenessen. Preßluftmaschine mit 
Kreislauf der Betriebsluft. 16. 5. 23.

61 a, 19. D. 45549. Dr.-Ing. Alexander Bernhard Dräger, 
Lübeck. Tragvorrichtung für Atmungsgeräte. 23. 5. 24.

61a, 19. H. 96 885. Hanseatische Apparatebau-Gesell-
schaft vorm. L. von Bremen & Co. m. b. H., Kiel. Hoch
drucksteuerventil für Atmungsgeräte. 14. 4. 24.

74 c, 10. N. 23 002. Firma Neufeldt & Kuhnke, Kiel,
Werk Ravensberg. Bergwerkssignalanlage. 19.3. 24.

80 c, 13. N. 23 358. Naamlooze Vennootschap Machi- 
nerieen- en Apparaten-Fabrieken, Utrecht (Holl.). Lagerung 
für umlaufende Teile von Öfen, Feuerungen u. dgl. 3. 7. 24.

81 e, 15. S. 6S 187. Antonin Sklenär, Läzy (Tschecho
slowakei). Auf Kugeln oder Walzen rollende Schüttelrutsche. 
23. 12. 24, Tschecho-Slowakei 24. 6. 24.

81 e, 26. B. 118 375. Firma Adolf Bleichert & Co., 
Leipzig-Gohlis. Förderanlage mit heb- und senkbarem Förderer.
27. 2. 25.

81 e, 32. M. 86 294. Maschinenfabrik Hasenclever A. G., 
Düsseldorf. Kippenförderer. 8. 9.24.

Deutsche Patente.
5 b  (9). 417128, vom 21. Februar 1924. » B e r g b a u «  

G e s e l l s c h a f t  f ür  b e t r i e b s t e c h n i s c h e  N e u e r u n g e n  
m. b. H . i n  D o r t m u n d .  Schrämmaschine.

An der Maschine ist ein Abzweigstutzen vorgesehen, 
der es dem die Schrämmaschine Bedienenden ermöglicht, 
einen Bohrhammer mit Hilfe einer kurzen Schlauchleitung 
an die Preßluftleitung der Schrämmaschine oder an die 
Schrämmaschine selbst anzuschließen und während der Schräm- 
arbeit am Hangenden Bohrlöcher herzustellen. Der Abzweig
stutzen kann an den Auspuffraum der Schrämmaschine oder 
unter Zwischenschaltung von Absperrmitteln gleichzeitig an 
diesen Raum und an die Frischluftleitung angeschlossen sein.

5 c (4). 417265, vom 28. April 1922. F i r m a F. W. M o 11 
S ö h n e  in W i t t e n  (Ruhr). Stollenausbau, Z us .z .P a t .368016. 
Längste Dauer: 2. Juli 1939.

Zwischen dem Walzeisen und den Stempelköpfen des 
durch das Hauptpatent geschützten Ausbaues sind nachgiebige 
Zwischenlagen angeordnet, die in den durch Umbiegen der 
Walzeisenschenkel gebildeten Schlittenführungen verschiebbar 
sein können.

5 d (8). 417266, vom 27. März 1924. Dr. Thomas
R e i n h o l d  i n  H a a r l e m  (Holland). Vorrichtung zur Er
mittelung des Streichens und Fallens der Gebirgsschichten in 
Bohrlöchern. Priorität vom 29. März und 23. Juli 1923 bean
sprucht.

Die Vorrichtung weist eine in einem abgeschlossenen 
Rohr untergebrachte photographische Kamera auf, durch die 
gleichzeitig ein abgedichteter und reingespülter beleuchteier 
Teil der Bohrlochwandung und die Stellung einer beleuchteten 
Rose (Nadel) eines in der Vorrichtung untergebrachten 
Kompasses photographisch aufgenommen wird. Die Vorrich
tung kann mit einer z. B. auf hydraulischem Wege gegen die 
Bohrlochwandung zu pressenden Abdichtung versehen sein.

10 a (17). 417163, vom 20. Februar 1916. Dipl.-Ing.
B e r n h a r d  L u d w i g  i n  M ü n c h e n .  Verfahren and Ein
richtungen zur Trockenkiihlung heißer Koksmassen.

Die zu kühlenden Koksmassen sollen in ein Förder- und 
Löschgefäß eingefüllt werden, das mit Hilfe leicht lösbarer, gas
dichter Verschlüsse, z. B. senkbarer Hauben, in den Kreislauf 
von Gasen oder Dämpfen geschaltet wird, die durch eine 
Wärmeaustauschvorrichtung geleitet werden. Der Anschluß 
des Förder- und Löschgefäßes an die Gas- oder Dampfleitung 
kann in einer verschließbaren Kammer erfolgen. Bei der 
Verwendung von Dampf als Trockenkühlmittel kann der durch 
Entweichen, Kondensation oder Abführung entstandene Verlust 
durch Aufschütten von Wasser auf die heißen Koksmassen 
ausgeglichen und das Eintreten von Explosionen durch Ein
schalten von Rückschlagventilen in die Dampfleitung verhindert 
werden.

10a (H). 417210, vom 12. Januar 1924. He i n r i c h
F r o h n h ä u s e r  i n  D o r t m u n d .  Kokstransport bei der 
Trocken kii klung.

Zur Beförderung des glühenden Koks von den Öfen zum 
Kühlbehälter und des in dem letztem abgekühlten Koks zum 
Eisenbahnwagen bzw. Lager4 soll eine einzige schaufelartige 
Pfanne verwendet werden, die mit einer Vorrichtung zum 
selbsttätigen Auflösen des aus den Öfen tretenden Kokskuchens 
versehen ist. Die Pfanne entleert in ihrer h ö c h s te n  Stellung 
den aus den Öfen aufgenommenen glühenden Koks in den 
Kühlbehälter und nimmt in ihrer tiefsten S t e l l u n g  den aus 
dem Kühlbehälter tretenden abgekühlten Koks auf.

10a (26). 417211, vom 24. Oktober 1923. Franz
L e i t n e r  i n  H a l l e  (Saale). Verschwelen bituminöser Stoffe.

Die zu verschwelenden Stoffe sollen in kleinen Mengen 
in ständigem Betrieb durch von außen beheizte, stehende 
oder geneigte Retorten geführt werden. Diesen wird e i n  durch 
die Wärme der Schweirückstände erhitztes Gas oder Gas- 
Dampf-Gemisch s c  zugeleitet, daß das Gas oder Gas-Dampf- 
öemisch abwechselnd von der Retortenwand in das Out 
strömt und aus d ie s e m  wieder zur Retortenwand zurück. 
Infolgedessen vermittelt das Gas oder G as-D am pf-G em isch  
den Wärmeübergang von der Retortenwand an das Schweigut 
in Wegabschnitten, die der Schweigutunterteilung entsprechen, 
wobei es die Teerdämpfe gegen Überhitzung schützt und 
mitnimmt.

10a (30). 417212, vom 28. September 1923. D r. Fritz
C a s p a r i  i n  G e l s e n k i r c h e n .  Tieftemperaturverschwelung
minderwertiger Brennstoffe.

Vor oder während der im gesamten Verlaufe drucklos 
durchgeführten Verschwelung sollen so viel teerige Stoffe in 
das Schweigut eingeführt werden, daß sich praktisch staub
freie, hochkonzentrierte, an Sauerstoff und K o h le n s ä u re  arme 
Gase ergeben und der Schweirückstand verbessert bzw. 
brikettierfähig gemacht wird.
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10b (3). 417408, vom 29. Mai 1924. R u d o l f  T o r m i n  
in Dü s s e l d o r f .  Verfahren zum Kaltbrikettieren von Brenn
stoffen.

Einer Mischung von bituminösen und bitumenarmen bzw. 
bilumenfreien Brennstoffen sollen Benzol, Toluol, Schwefel
kohlenstoff oder andere Lösungsmittel und gegebenenfalls 
eine geringe Menge Pech zugesetzt werden. Alsdann soll 
die Masse sofort kalt gepreßt werden.

12r (1). 417340, vom 31. Juli 1924. F r i e d r i . c h  G o l d -  
schmi dt  in E s s e n - A l t e n e s s e n .  Verfahren zur Destil
lation von Waschöl.

Das bei der Destillation gewonnene Vorprodukt soll mit 
Hilfe des vom Wäscher kommenden Waschöls erhitzt werden, 
um Benzol oder Toluol aus dem Produkt auszutreiben. 
Gleichzeitig oder später kann das Vorprodukt mit Dampf 
behandelt werden, so daß ihm das Xylol oder Solventnaphtha 
entzogen wird. Das zurückbleibende Waschöl soll alsdann 
dem Hauptstrom des Waschöls zugesetzt werden.-

20 d (21). 417132, vom 25. Mai 1924. L i n k e - H o f  m a n n -  
L a u c h h a m m e r  A. G.  i n B e r l i n .  Achslagerfederung fü r  
Mulden-, Gruben- und ähnliche Wagen.

Die Stützfedern der Wagen sind in dem Raum zwischen 
den Flanschen der den Wagenrahmen bildenden U-Eisen 
untergebracht und auf je einen Bolzen aufgesteckt, der in 
einem Flansch der U-Eisen sowie in einem an diesem Flansch 
befestigten. Flacheisenbügel geführt ist und sich mit einer 
Oabel auf die Oberseite der feststehenden, vierkantigen Lauf
radachse der Wagen stützt. Jede Achse kann in einem Flach
eisenbügel gelagert sein, der die Achse von unten und seit
lich umfaßt.

23b (5). 417138, vom 14. November 1915. S i m p l e x  
Ref ining C o m p a n y  i n  S a n  F r a n c i s c o  (V. St. A.). 
Verfahren und Vorrichtung zum Spalten von Erdöl.

Das Erdöl soll in ständigem Kreislauf durch ein ge
schlossenes Rohr geleitet werden, das an einer Stelle verengt, 
an einer ändern Stelle erweitert ist und an der verengten 
Stelle beheizt wird. Das Öl durchströmt den engen Teil des 
Rohres mit großer Geschwindigkeit sowie unter Druck und 
wird daher in Schaum verwandelt, während an der erwei
terten Stelle sich Dämpfe der leichtern Öle bilden, die aus 
dem Rohr abgeführt werden. Die Dämpfe der ¡eichtern Öle 
sollen alsdann in ändern Vorrichtungen, z. B. Dephlegmatoren 
oder Kondensatoren, weiterbehandelt werden. Die in diesen 
Vorrichtungen zurückbleibenden, Verunreinigungen enthalten
den Rückstände sollen ganz oder teilweise in den Kreislauf 
des Oles zurückgepumpt werden.

24a (19). 417069, vom 6. August 1922. P a u l  L u c i e n  
Me u r s - Ge r k e n  in B e r l i n .  Feuerungsanlage fü r  Dampf-

B ö  C M E
Zur Besprechung eingegangene Bücher.

(Die Schrllileiiung b ehä lt  sich eine B esp re c h u n g  g e e ig n e t e r  W e r k e  vor.)

A m b r o s i u s ,  F.: Aus der Technik des Rundfunks. 88 S. mit 
S8Abb. Leipzig, Hachmeister & Thal. Preis geh. 3 ./i'. 

ie Bergwerke und Salinen im niederrheinisch-westfälischen 
bergbaubezirk 1922 — 1924. (Gewinnung, Belegschaft usw.) 
iQnr]?'vom herein für die bergbaulichen Interessen, Essen.

Rt, u Essen, G. D. Baedeker. Preis geh. 3 J t. 
uchner ,  Max: Achema Jahrbuch, Jg. 1925. Berichte über 

atand und Entwicklung des chemischen Apparatewesens, 
•■rsg. unter Mitwirkung von Fachgenossen aus Wissen
schaft und Technik. 182 S. mit Abb. Leipzig, Verlag 
Chemie G. m. b . H.

un,*z Albert: Das neue Sachleistungsverfahren nach dem 
Londoner Protokoll. Eine Erläuterung der am 1. Mai 1925 
•ft Kraft getretenen Verfahrensvorschrift für Sachleistungen 
unter Ausschluß derdarin enthaltenen Sonderbestimmungen 
v li ^ 'e Lieferung von stickstoffhaltigen Düngemitteln, 
Kohlen und Farbstoffen. 166 S. Berlin, Carl Heymanns 
Verlag. Preis geh. 6, geb. 7 J t.

kessel mit au f den Fülltrichter aufgesetztem Schweischacht, 
Nebenproduktenanlage und geschlossenem Kreislauf des A uf
bereitungsdampfes.

Das sich in einem Abscheider der Nebenproduktenanlage 
absetzende Wasser wird einem mit Abgasen beheizten Ver
dampfer und Überhitzer und der in dem letztem überhitzte 
Dampf dem Schweischacht der Anlage zugeführt, so daß er 
unmittelbar auf den in diesem befindlichen Brennstoff ein
wirkt. Die in dem Schweischacht entstehenden Gase und 
Dämpfe werden zur Nebenproduktenanlage geleitet.

50c (11). 417295, vom 25. Juli 1923. P e r c y  W a l t e r  
G r i f f  in i n E n f i e l d  ( Eng l . )  u n d  V i c k e r s  Ltd.  i n 
L o n d o n .  Zerkleinerungsanlage fü r  Kohle und anderes Gut.

Die Anlage besteht aus einer Schlägermühle und einer 
mit dieser gleichachsigen Fliehkraftwalzen- oder Kugelmühle. 
Die Schlägermühle hat lediglich nach der Fliehkraftwalzen
oder Kugelmühle hin eine Austragöffnung, die um die Mühlen
achse herttmljegt und durch ein Sieb abgeschlossen ist. Gegen
über dieser Öffnung hat der die Walzen oder Kugeln tragende 
Teil der zweiten Zerkleinerungsvorrichtung eine Höhlung, 
die mit jeder Kugel- oder Walzenzelle durch einen radialen 
Kanal verbunden ist, so daß das durch das Sieb hindurch
getretene Gut in dem Umlaufkörper gegen die Mahlfläche 
hin gesaugt wird.

74c (10). 417118, vom 18. Mai 1923. C. L o r e n z  A.G. in 
Be r l i n - T e mp e l h o f .  Signalvorrichtung zur optischen Anzeige 
von Stromschließungen, besonders von Slromschließungen zur 
optischen Kenntlichmachung von Schlagsignalen in Bergwerken.

Die Vorrichtung hat ein Laufwerk, durch das in Ab
hängigkeit von den durch die Sendestelle bedingten Strom
schließungen Stromkreise, die zur Beeinflussung einer Reihe 
von optischen Signalen, z. B. von Glühlampen, dienen, derartig 
überwacht werden, daß die optischen Signale in einem den 
Zeitabschnitt zwischen den Stromschließungen entsprechenden 
Raumabstand sichtbar gemacht werden,

80c (5). 417375, vom 13. März 1923. F i r m a  R o m 
b a c h e r  H ü t t e n w e r k e  in K o b l e n z  u n d j u g o r  I s r a e l  
B r o n n  in H a n n o v e r .  Verfahren und Vorrichtung zum 
kontinuierlichen Sintern und Schmelzen von hochfeuerfesten 
Metalloxyden, Gesteinen u. dgl. Zus. z. Pat. 368 328. Längste 
Dauer: 11. Februar 1939.

Das zu sinternde und zu schmelzende Gut soll durch 
die Ofensohle, die ringförmig sein kann und sich zwischen 
feststehenden Wandungen in Richtung der das Sintern und 
Schmelzen bewirkenden Lichtbogen fortbewegt, in ständiger 
Bewegung gehalten werden.

S C M A U.
Dynamit Aktien-Gesellschaft, vormals Alfred Nobel & Co., 

Hamburg 1865 — 1925. Festschrift zum 60jährigen Bestehen. 
72 S. mit Abb. und Bildnissen.

E b e r t ,  Fritz jr.: Der deutsche Arbeiter in der Wirtschaft. 
(Praktischer Sozialismus, Bd. 15.) 32 S. Berlin-Hessen
winkel, Verlag der Neuen Gesellschaft G .m .b .H .  

E n g e l ,  W.: Die Separation von Feuerungsrückständen und 
ihre Wirtschaftlichkeit einschließlich der Brikettierung und 
Schlackensteinherstellung. 135 S. mit 30 Abb. Berlin, 
Julius Springer. Preis geh. 8,10, geb. 9,60 J t.

Führer durch die 4. Gießereifachausstellung Düsseldorf, 
23. August bis 13. September 1925. Veranstaltet vom 
Verein Deutscher Eisengießereien, Gießereiverband. 
Zusammengestellt von der Ausstellungsleitung. 53 S. 
München, R. Oldenbourg.

Führer zu den Exkursionen der Deutschen Geologischen 
Gesellschaft vor und nach der Hauptversammlung in 
Münster, August 1925. (Schriften der Gesellschaft zur 
Förderung der Westfälischen Wilhelms-Universität zu 
Münster, H. 7.) 107 S. mit 64 Abb. und 5 Karten.
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O a l m ,  C.: Handbüchlein für Arbeitgeber und Angestellte 
über die wichtigsten Bestimmungen der Angestellten-, 
Versicherung nach dem neuesten Stande der Gesetz
gebung. 39 S. Aschatfenburg, Selbstverlag, für den 
Buchhandel C. Krebssche Buchhandlung (P. Pattloch). 
Preis geh. 0,30 JC.

Gesetz betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- oder 
Dienstlohnes. Verordnung über Lohnpfändung. 2. Aufl.
24 S. Berlin, Max Gälle. Preis geh. 0,60 JL  

G i l b r e t h ,  Lillian M.: Das Leben eines .amerikanischen
Organisators F. B. Gilbreth. Berechtigte Übertragung ins 
Deutsche, mit einer Einleitung und fachlichen und 
kritischen Würdigung von J. M. W i t t e .  (Organisation, 
Bd. 5.) 88 S. mit 3 Bildnissen. Stuttgart, C. E. Poeschel 
Verlag. Preis geb. 4,50 JC.

H a h n ,  Max: Gesetz über staatliche Verwaltungsgebühren. 
Vom 29. September 1923, nebst Ausführungsvorschriften 
und Richtlinien, und die bisher ergangenen Verwaltungs
gebührenordnungen. Nach den amtlichen Veröffent
lichungen zusammengestellt. 2., neubearb. und verm. 
Aufl. Mit Anhang, enthaltend Eichgebührenordnung 
vom 24. Mai 1924. (Sammlung wichtiger Verwaltungs
gesetze, Bd. 5.) 204 S. Berlin, Max Galle. Preis in Papp
band 10 JC.

H e i n r i c i ,  Carl: Gesetz über die Ablösung öffentlicher 
Anleihen vom 16. Juli 1925. Textausgabe mit ausführlicher 
Einleitung und mit Erläuterungen. 185 S. Berlin, Franz 
Vahlen. Preis in Pappbd. 4,50 JC. 

v o n  l h e r i n g ,  Albrecht: Maschinenkunde für Chemiker.
Ein Lehr- und Handbuch für Studierende und Praktiker. 
(Handbuch der angewandten physikalischen Chemie, 
Bd. 3.) 3., umgearb. Aufl. 348 S. mit 280 Abb. und 7 Taf. 
Leipzig, Johann Ambrosius Barth. Preis geh. 18, geb. 
20,40 JC.

Z E I T S C M R I ,
(Eine E rklärung der Abkürzungen is t in  N r. 1 a u f den Seiten

Mineralogie und Geologie.

D ie  K o h l e n v o r k o m m e n  A l b a n i e n s .  Von Nowack.
B. H. Jahrb.Wien. Bd.73. 1925. H .3. S. 121/36*. Geologische 
Beschreibung der Kohlenvorkommen bei Tirana, Memalia- 
Tepelen, Luftinj und Korea in Albanien.

O r i g i n  o f  t h e  b o g h e a d  c o a l s .  Von Thiessen. 
Bull. Geol. Surv. Professional Paper. 132, I. 1925. S. 121/35*. 
Das Ergebnis von Untersuchungen über den Ursprung der 
Boghead-Kohle.

C l e a t  in coa l .  Von Rees. Coll.Guard. Bd.130. 21.8.25.
S. 437/8. Das Auftreten von Schlechten in der Kohle. Be
ziehungen zu den Bewegungen der Erdkruste. Zeitliche 
Bewegungen.

U n c a s  d e  m o d i f i c a t i o n  c h i m i q u e  d e  c h a r b o n  
p a r  u n e  f a i l l e .  Von Stainer. Ann. Belg. 1925. S. 75/87*. 
Mitteilung eines Beispieles für die chemische Veränderung 
der Kohlenbeschaffenheit infolge einer Störung.

T h e  m i n e r a l  r e s o u r c e s  o f  U t a h .  Von Head. 
Min. Metallurgy. Bd. 6. 1925. H. 224. S. 387/93*. Übersicht 
über die vielseitigen und reichen Mineralvorkommen im 
Staate Utah.

V o m  u n g a r i s c h - r u m ä n i s c h e n  E r d g a s .  Von 
Herbing. (Forts.) Bergbau. Bd. 38. 27.8.25. S. 565/9. Die 
geologischen Verhältnisse im Erdgasgebiet von Siebenbürgen. 
Erdgasanalysen verschiedener Bohrungen. Bedeutung der 
Naturgase Siebenbürgens. (Forts, f.)

B em  e r k e  n s w e r t  e Vo r k o  m m e n v o n  A n h y d r i t ,  
D o l o m i t ,  B r a u n s p a t ,  M a g n e s i t ,  S i d e r i t ,  E i s e n k i e s  
u n d  B i t u m e n  i n  m e s o z o i s c h e n  u n d  t e r t i ä r e n  
S c h i c h t e n  d e s  l i n k e n  Rh ei  n g e  b i e t e s s ü d l i c h  d e s  
r h e i n i s c h e n  S c h i e f e r g e b i r g e s .  Von van Werveke. 
Geol. Rdsch. Bd. 16. 1925. H. 4. S. 287/304. Besprechung 
des geologischen Verbandes der genannten Vorkommen.

Ü b e r  d i e  E n t s t e h u n g s z e i t  d e r  E i n d r ü c k e  u n d  
i h r e  g e o l o g i s c h e  B e d e u t u n g  u n t e r  b e s o n d e r e r

J o h a n n s e n ,  Otto: Geschichte des Eisens. Im Aufträge 
des Vereins deutscher Eisenhüttenleute gemeinverständlich 
dargestellt. 2. Aufl. 255 S. mit 222 Abb. Düsseldorf, 
Verlag Stahleisen m. b. H. Preis geb. 20 JC.

K l e i n l o g e i ,  A.: Rahmenformeln. Gebrauchsfertige Formeln 
für einhüftige, zweistielige, dreieckförmige und geschlos
sene Rahmen aus Eisen- oder Eisenbetonkonstruklion 
nebst Anhang mit Sonderfällen teilweise und ganz ein
gespannter sowie durchlaufender Träger. 5., neubeatb. 
und erw. Aufl. 412 S. mit Abb. Berlin, Wilhelm Ernst&Sohn. 
Preis geh. 18, geb. 19,50 JC.

Ko b e r ,  Leopold: Gestaltungsgeschichte der Erde. (Sammlung 
Borntraeger, Bd. 7.) 207 S. mit 60 Abb. und 1 Karle. 
Berlin, .Gebrüder Borntraeger. Preis geb. 7,50 Jt.

K r ä u s e l ,  R.: Zur »Sumpfmoornatur« der mitteldeutschen 
Braunkohle. (Sonderabdruck aus dem Zentralblatt für 
Min. etc. Jahrg. 1925, Abt. B., N r .5, S. 146-151 und Nr.6,
5. 166-170.) 11 S.

—,— : Neuere Untersuchungen über die Entstehung der Braun
kohle. (Sonderdruck aus »D ie Naturwissenschaften^ 
13. Jg., H. 7.)

Mitteilungen aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Eisen
forschung zu Düsseldorf. Hrsg. von Friedrich Körber,
6. Bd. Lfg. 1—8. 135 S. mit 187 Abb. im Text und auf
8 Taf. Düsseldorf, Verlag Stahleisen m. b. H. Preis 
geb. 13, in Heften 11 JL

N e l s o n ,  A.: Geological Maps. Their Study and Use. 
A Handbook for Mining students, Geologists and 
Surveyors. 108 S. mit 50 Abb. London, The Collier)' 
Guardian Company Ltd.

N o t h i n g ,  Karl: Bergmännisches Handbuch für Schule und 
Haus. Unter Mitwirkung von Fachmännern. 1. Bd.: Vom 
deutschen Bergbau. 2. Aufl. 396 S. mit Abb. H alle  (Saale), 
Wilhelm Knapp. Preis geb. 5,40 JC.

T E N S C H A U ;
—30 veröffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

B e r ü c k s i c h t i g u n g  o o l i t h i s c h e r  Ge s t e i n e .  Von Kumm. 
(Schluß.) Geol. Rdsch. Bd. 16. 1925. H. 4. S. 257/84. Er
örterung der verschiedenen Merkmale für die Zeitbestimmung.

R a u m ä n d e r u n g e n  b e i m  Q u e l l e n  v o n  Gesteinen. 
Vonjesser. B. H. Jahrb. Wien. Bd. 73. 1925. H. 3. S. 105/20. 
Quellung und Wasserdampfadsorption des Seifenschiefers. 
Dynamische Wirkungen. Beziehungen des Volumens zum
Dampfdruck. Die Ursachen der verminderten Wasseraufnahtne
nach dem Umschlag. Die Mergelschiefer und die Letten
einlagen in der Liegendkohle. Analyse der Wiederwässerungs
kurve. Die dynamischen Kurven des Seifenschiefers. Hysteresis. 
Quellung. Wärmetönung. Volumänderung des Gels durch 
Wasserdampfadsorption. Adsorptionsdruck. Quellende oder 
blähende Gesteine.

Bergwesen.
C o a l  i n d u s t r y  in Ut ah .  Von Herres. M in . Metallurgy. 

Bd. 6. 1925. H. 224. S. 397/401*. Die reichen Kohlenvor
kommen im Staate Utah und ihre bergmännische Ausbeutung.

H i s t o r y  o f  U t a h  m i n i n g .  Von Jensen. Min- 
Metallurgy. Bd. 6. 1925. H. 224. S. 368/73. Die G esch ich te  

des Erzbergbaus im Staate Utah. .,
T h e  c o p p e r  i n d u s t r y  of  U t a h .  Von Ooodricit 

Min. Metallurgy. Bd.6. 1925. H.224. S.416/7. K u p f e r b e r g b a u  

und Hüttenwesen in Utah einst und jetzt.
B i g  s i l v e r - l e a d  p r o d u c e r  i n  I d a h o .  Von Can. 

Compr. a ir .  Bd. 30. 1925. H. 9. S. 1375/9*. B eschreibung der 
b e rg b a u lic h e n  Anlagen a u f d e r  Hekla-Grube.

T h e  l e a d  i n d u s t r y  o f  U t a h .  Von Anderson- 
Min. Metallurgy. Bd.6. 1925. H.224. S. 407/9*. Marktlage 
für Blei. Bleibergbau in Utah. Bleihüttenwesen.

T h e  C a r i b o o  d i s t r i c t ,  B .C . Von Galloway. Ca • 
Min. J. Bd. 46. 14.8.25. S. 777/8*. Beschreibung der üow- 
Vorkommen und des Gewinnungsverfahrens im Kariös 
Bezirk, Britisch-Kolumbien. ,

S a l i n e  d e p o s i t s  o f  W e s t e r n  U t a h .  Von SilsBe 
Min. Metallurgy. Bd. 6. 1925. H. 224. S. 425/9. Die sau-
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Vorkommen in Utah, ihre chemische Zusammensetzung, Oe- 
winnung und Aufbereitung. Selbstkosten. Absatzverhältnisse.

Cos t  of  s h a f t  s i n k i n g  a t  C r i p p l e  C r e e k .  Von 
Black. Engg. Min. J. Pr. Bd. 120. 15.8.25. S. 255/6’. Be
schreibung der Abteufarbeiten im Ajax-Schacht. Abteufkosten.

Über  N e u e r e s  u n d  Ä l t e r e s  a u s  d e r  T i e f b o h r -  
technik.  Von Stein. Z.V. Bohrtechn. Bd.33. 1.9.25. S. 131/4*. 
Erörterung der Rotaryspülbohrung und der europäischen Öl
bohrverfahren.

W a s s e r a b s c h l u ß  b e i  E r d ö l b o h r u n g e n .  Von 
Ottetelisanu. (Forts.) Z.V. Bohrtechn. B. 33. 1 .9 .25. S. 134/6. 
AbsperrungderTiefenwasser mitplastischemTon. Die zu einem 
erfolgreichen Abschluß notwendige Geländebeschaffenheit. 
Geräte für die Absperrung. (Forts, f.)

Les s c h i s t e s  b i t u m i n e u x  e n  F r a n c e .  Von 
Demaret. Ann. Belg. 1925. S. 89/94*. Die Gewinnung und 
Verarbeitung der bituminösen Schiefer im Becken von Autun.

Mini ng l i m e s t o n e  by g l o r y  h o l e s  in Ca l i f o r n i a .  
Von Young. Engg. Min. J. Pr. Bd. 120. 15. 8. 25. S. 249/53*. 
Eingehende Beschreibung des in den Kalksteinbrüchen ge
bräuchlichen Abbauverfahrens. Die Wegfüllarbeit durch Dampf
schaufeln.

Hovv a n t h r a c i t e  is m i n e d  in t h e  P e n n s y l v a n i a  
coal f i el ds .  Von Collins. Compr. äir. Bd. 30. 1925. H. 9. 
S. 1367/72*. Die durch die ausgiebige Verwendung von 
Maschinen im pennsylvanischen Bergbau erzielten Fortschritte.

U n d e r g r o u n d  m e c h a n i c a l  l o a d e r s .  Coll. Guard. 
Bd. 130. 21. 8.25. S. 435/6*. 28.8.25. S. 498/9*. Die Ver
wendung von Lademaschinen im Untertagebergbau Amerikas. 
Die Anwendung in schwachen und mächtigen Flözen. Ver
einigte Schräm- und Lademaschine. Verschiedene Aus
führungen von Lademaschinen.

Die e l e k t r i s c h e n  U n t e r t a g e m a s c h i n e n .  Von 
Bäumer. Kohle Erz. Bd. 22. 28 .8 .25. Sp. 1319/28*. Kohlen
bohrmaschinen, Stangenschrämmaschinen, Kurbelstoßbohr- 
maschinen, Maschinen für Rutschenbetrieb und Sonder- 
bewetterung. Die Wirtschaftlichkeit der elektrischen Vorort
maschinen.

Das S p r e n g s t o f f w e s e n  in d e n  J a h r e n  1914—1923. 
Von Stettbacher. (Schluß.) Chem.Zg. Bd.49. 1.9.25. S .737/40. 
Flüssigluft-Sprengstoffe und Stickstoffperoxydmischungen. 
Zündstoffe. Zündkapseln. Zündschnüre.

Ne u e r e  E r f a h r u n g e n  m i t  d e m  E i s e n b e t o n -  
V e r b u n d a u s b a u  v o n  Br e i l .  Von von den Brincken. 
Glückauf. Bd. 61. 5 .9 .25. S. 1109/15*. Das Wesen des 
Verbundausbaues. Die Anwendung des Breilschen Ausbaues 
beim Streckenausbau, in Maschinenkammern und Schächten.

E i s e n b e t o n  i m B e r g b a u  u n t e r  b e s o n d e r e r  
Berücks i cht i gung d e s  V e r f a h r e n s  W a l t e r - H e n k e l .  
Von Bruckner. Bergbau. Bd. 38. 27. 8. 25. S. 576/8*. Das 
Verfahren Walter-Henkel. Theoretische Grundlagen, prak
tische Ausführung. (Schluß f.)

W a s s e r a b s c h l u ß  d u r c h  Z e m e n t i e r e n .  Von 
Engert. (Forts.) Braunkohle. Bd. 24. 29.8.25. S. 519/24*. 
ueologische und technische Grundlagen des Versteinungs- 
verfahrens. (Schluß f.)

S e i l r u t s c h  b e i  d e r  T r e i b s c h e i b e n f ö r d e r u n g .  II. 
Von Weih. Glückauf. Bd. 61. 5 .9 .25 .  S. 1115/26*. Neue 
Bezeichnungen. Neue Gleichungen zur Herstellung der 
Linienbilder. Bei Anwendung der neuen Gleichungen zu 
Beachtende Maßnahmen. Der Wert Uhöchst- Neue Beispiele.

A b r a u m -  u n d  K o h l e n f ö r d e r u n g  m i t  e l e k -  
iI 'oC“ em B e t r i e b .  Von Redzich. Kohle Erz. Bd. 22. 
j v ? .  : Sp. 1327/34*. Die planmäßige Durchführung des 
■ k sehen Betriebes bei der Abraum- und Kohlenförderung 
m Braunkohlengruben.

Motor of 60 - Hp  h o i s t s  1200 t o n s  of  c o a l  d a i l y .  
von fcdwards. Coal Age. Bd. 28. 20 .8 .25. S. 251/3*. Be- 

nreibung der mit einer Ausgleichscheibe ausgestatteten
Fördereinrichtung.
• , E x p l o s i b i I i t y  o f  c o a l  a n d  o t h e r  d u s t s  i n a 
n!3?I* t°ry  s t eel  d u s t  ga l l e r y .  Von Allison. Coll.Guard. 

' 30. 28.8.25. S.495/6*. Versuche über die Entzündbarkeit 
"■onlenstaub und ändern Staubarten.

. j P 0 p t a n e o u s  c o m b u s t i o n  i n  t h e  S o u t h  W a l e s  
ai t i eld.  Von Graham und Jones. Trans.Eng. Inst. Bd. 69.

1925. H. 5. S. 413/27*. Die Selbstentzündung von Kohle in 
Süd-Wales. Die zur Selbstentzündung neigenden Flöze. Der 
Vorgang der Selbstentzündung. Sauerstoffaufnahme der Kohle. 
Erzeugnisse der Oxydation. Folgerungen.

T h e  s h u t t i n g - o f f  o f  g o b - f i r e s ' i n  g a s s y  s e a m s .  
Von Haldane u. a. Trans. Eng. Inst. Bd. 69. 1925. H. 5. 
S. 428/33. Die Bekämpfung von Grubenbränden im alten 
Mann in gasreichen Flözen.

L es a c c i d e n t s  s u r v e n u s  d a n s  l es  c h a r b o n n a g e s  
p e n d a n t  1’a n n e  1921. Ann. B?lg. 1925. S. 3/37. Be
schreibung der beim belgischen Steinkohlenbergbau im Jahre 
1921 vorgekommenen tödlichen Unfälle.

E d g e w a t e r  m i n e  p r o d u c e s  l a r g e  o u t p u t  o f  
w a s h e d  c o a l  u n d e r  a d v e r s e  c o n d i t i o n  s. Von 
Hamilton. Coal Age. Bd. 28. 20.8.25. S .241/7*. Lagerungs
verhältnisse. Abbau. Förderung. Anlagen übertage. Kohlen
aufbereitung.

R e c e n t  t r e n d  i n  f l o t a t i o n  m e t h o d s .  Von 
Fahrenwald. Can. Min. J. Bd. 46. 14.8.25. S. 779/81. Der 
gegenwärtige Stand der Flotationsverfahren.

B e i t r ä g e  z u r  A u f b e r e i t u n g s f r a g e  d e r  K a l i 
r o h  s a l z e .  Von Pappee. (Forts.) Kali. Bd. 19. 1 .9 .25. 
S. 300/5*. Versuche über Klärschlammaufbereitung mit Hilfe 
von Stromapparat und Schüttelherd. (Forts, f.)

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
D i e  V e r l u s t e  d u r c h  u n v o l l k o m m e n e  V e r 

b r e n n u n g  b e i  K e s s e l f e u e r u n g e n .  Von Generlich. 
Wärme. Bd. 4S. 28.8.25. S. 443/5*. Verluste durch un
vollkommene Verbrennung. Freier Wasserstoff in den Ab
gasen. Nachweis durch verschiedene Meßeinrichtungen; deren 
Erprobung und Bewertung auf Grund der Ergebnisse prak
tischer Versuche.

L o k o m o t i v f e u e r u n g  m i t  B r a u n k o h l e n b r i k e t t e n  
u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  F u n k e n 
f ä n g e r f r a g e .  Von Nordmann. (Schluß.) Braunkohle. Bd.24. 
29.8.25. S. 513/9*. Beschreibung des Funkenfängers »Lugi- 
falk« und anderer Bauarten. Versuchsergebnisse.

P u m p e n -  bzw . I n j e k t o r e n s p e i s u n g  be i  D a m p f 
k e s s e l n .  Von d’Huart. Feuerungstechn. Bd. 13. 1 .9 .25. 
S. 277/8. Versuchsergebnisse bei der Dampfkesselspeisung 
durch Pumpen und Injektoren. Die Wirtschaftlichkeit beider 
Speisearten.

N e u e  M i t t e l  z u r  V e r h ü t u n g  v o n  K e s s e l s t e i n .  
Von Harms. Brennstoffwirtsch. Bd. 7. 1925. H. 16. S. 316/9. 
Das Wesen der Kesselsteinbildung. Neue Mittel zur Ver
hütung der Bildung eines festen Kesselsteins.

N e u z e i t l i c h e  D a m p f  W i r t s c h a f t  u n t e r  d e m  
E i n f l u ß  d e s  H o c h d r u c k d a m p f e s .  Von Wintermeyer. 
Brennstoffwirtsch. Bd.7. 1925. H .16. S .313/6*. Die Erzeugung 
von Hochdruckdampf. Kesselarten. Wahl und Behandlung 
des Kesselspeisewassers. Feuerungen. Die Nutzbarmachung 
hochgespannten Dampfes.

T h e  m a x i m u m  e f f i c i e n c y  of  h e a t - e n g i n e s ,  a n d  
t h e  f u t u r e  of  c o a l  a n d  s t e a m  a s  m o t i v e  a g e n t s .  
Von Haldane. Trans.Eng.Inst. Bd.69. 1925. H.5. S.383/412*. 
Untersuchungen über den günstigsten Wirkungsgrad von 
Wärmemaschinen. Die künftige Bedeutung von Kohle und 
Dampf als Kraftquellen.

Ü b e r s c h u ß e n e r g i e .  Von Niethammer. Wärme. Bd. 48. 
28. 8. 25. S. 446/9*. Energiesammlung durch Elektrizität. 
Verbindung von Wärme- und Krafterzeugung. Beispiele aus 
verschiedenen Industriezweigen. (Schluß f.)

S c h n e l l a u f e n d e  D i e s e l m o t o r e  f ür  F a h r z e u g e .  
Von Riehm. Z.V. d. i .  Bd. 69. 29.8.25. S. 1125/31*. Be
sprechung der wichtigsten Bauarten der Leicht-Diesel- 
Motoren für ortbewegliche Zwecke. Versuchsergebnisse mit 
dem M. A. N.-Motor. Vergleichende Betrachtung über Diesel- 
und Vergasermotor.

D ie  A u s n u t z u n g  d e r  W i n d k r ä f t e .  Von Bilau. 
Zentralbl. Bauverw. Bd. 45. 19. 8. 25. S. 393/5*. Bauart, 
Wirkungsweise und Leistung verschiedener Luftdynamos.

Hüttenwesen.
D ie  H o c h o f e n f o r m e n .  VonDerclaye. Feuerungstechn. 

Bd. 13. 1 .9 .25 . S. 278/83*. Berechnung der Windgeschwin
digkeit. Gesichtspunkte für die Bemessung der Anzahl der
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Formen. Lage der Formen im Ofen.J^Wärmebilanz eines 
Hochofens.

T h e  s m e l t i n g  i n d u s t r y  i n  U t a h .  Von Young. 
Min. Metallurgy. Bd. 6. 1925. Fi. 224. S. 403/6*. Überblick 
über das Metallhüttenwesen in Utah.

T h e  F i o r n s e y  L. T. p r o c e s s  f or  r e d u c i n g  i r o n  ore . 
Von Hooghwinkel. Ir. Coal Tr. R. Bd. 111. 28 .8 .25. S. 326. 
Die Reduktion von Eisenerzen nach dem Verfahren von 
Hornsey. Versuchsergebnisse.

Ü b e r  E r z r ö s t u n g .  Von Fleißner. B. H. Jahrb. Wien. 
Bd. 73. 1925. H.3. S. 137/43*. Neuere Erfahrungen bei der 
Röstung von Spateisenstein.

R ü c k g e w i n n u n g  v o n  Z i n k s t a u b  u n d  Z e m e n t 
s t a u b  i n  V e r b i n d u n g  m i t  A b g a s a b w ä r m e - A u s -  
n u t z u n g .  Von Brandt. Wärme. Bd. 48. 28 .8 .25. S .450/1*. 
Beschreibung einer Zinkstaub-Rückgewinnungsanlage aus 
Hüttengasen mit stufenweiser Abwärmeausnutzung zur Dampf- 
und Warmlufterzeugung. Zementstaub-Rückgewinnungsanlage 
mit Abwärmeausnutzung.

B e w e r t u n g  u n d  U n t e r s u c h u n g  v o n  G i e ß e r e i 
k o k s .  Von Zerzog; (Schluß.) Gieß. Zg. Bd. 22. 1 .9 .25. 
S. 528/39*. Die Eigenschaften von Gießereikoks verschiedener 
Herkunft. Schwefelgehalt und Schwefelbestimmung im Koks. 
Aschengehalt. Schmelzversuche. Aussprache.

F u e l  in t h e  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y .  Von Evans. 
Ir. Coal Tr. R. Bd. 111. 21 .8 .25. S .281/4. Die Verwendung 
von Brennstoffen in der Stahl- und Eisenindustrie. Die Rolle 
des Koks im britischen und ausländischen Hüttenwesen. Die 
wirtschaftliche Verwendung der Brennstoffe im Hochofen: 
Form der Hochöfen, Beschaffenheit der Erze, Kalkstein, Wind, 
Koks. Verfahren zur Verbesserung der Eigenschaften von 
Hüttenkoks.

Chemische Technologie.
Ü b e r  d i e  R e d u k t i o n  v o n  K o h l e n o x y d  z u  

M e t h a n  a n  v e r s c h i e d e n e n  M e t a l l e n .  Von Fischer, 
Tropsch und Dilthey. Brennst. Chem. Bd.6. 1.9.25. S .265/71. 
Anordnung der Versuche. Versuche mit Nickel, Kobalt, Eisen, 
Platin und ändern Metallen. Besprechung der Versuchs
ergebnisse.

D e r  T o r f  u n d  s e i n e  V e r w e n d u n g .  Von Schulz. 
Brennstoffwirtsch. Bd.7. 1925. H .16. S.319/22. Torftrocknung. 
Torfvergasung. Torfverkokung.

Ü b e r  T o r f g e w i n n u n g  n a c h  d e m  H y d  r o t o r f -  
v e r  f a h r e n .  Von Stadnikoff. Brennst. Chem. Bd.6. 1.9.25. 
S. 273/7*. Gewinnung des Torfes. Künstliche Entwässerung. 
Versuchsergebnisse.

T h e  r e f i n i n g  o f  p e t r o l e u m  i n  S o u t h  W a l e s .  
Von Cadman. Trans. Eng. Inst. Bd. 69. 1925. H. 5. S .371/82. 
Persisches Rohöl. Erstes Destillat. Wäscher. Zweites 
Destillat. Behandlung mit Schwerspat. Heizöl und Erzeug
nisse daraus. Behandlung mit Schwefeldioxyd. Wachs, Pech 
und Schmieröle. Dampf und elektrische Energie. Feuerlösch
einrichtungen. Beförderung und Lagerung der Erzeugnisse.

D i e  V e r w e r t u n g  d e r  Ö l s c h i e f e r l a g e r  v o n  
D e g e r h a m n  ( Oe l a n d ,  S c h w e d e n )  z u r  H e r s t e l l u n g  
h y d r a u l i s c h e r  B i n d e mi t t e l .  Von Killig. (Schluß.) Zement. 
Bd. 14. 27.8.25. S. 707/10. Die Vorzüge und Nachteile des 
zur Herstellung von Portlandzement dienenden Verfahrens. 
Schrifttum über Ölschiefer.

Ü b e r  B e t r i e b s e r f a h r u n g e n  m i t  G a s m e s s e r n .  
Von Köhl. Gas Wasserfach. Bd. 68. 29. S. 25. S. 539/44*. 
Prüfungsergebnisse mit verschiedenen Bauarten von Gas
messern.

B e i t r a g  z u r  F r a g e  e t w a i g e r  S c h ä d l i c h k e i t  
s c h w e f e l s a u r e r  S a l z e  i m T r i n k w a s s e r .  Von Vogel. 
Kali. Bd. 19. 1 .9 .25. S. 293/6. Erörterung der Salzwirkung. 
Geschmacksgrenze. Erfahrungen mit sulfatreichemTrinkwasser. 

Gesetzgebung und Verwaltung.
D a s  R e c h t  d e s  A r b e i t g e b e r s  a u f  Ü b e r a r b e i t .  

Von Goerrig. El. Kraftbetriebe. Bd. 23. 24. 8. 25. S. 205/8. 
Wann ist Überarbeit über 8 st täglich„zulässig? Wann sind 
die Arbeitnehmer zur Leistung von Überarbeit verpflichtet? 
Überarbeit und Kurzarbeit. Überarbeit und .Betriebsvertretung. 
Überstundenverzeichnisse. Bezahlung der Überarbeit. Rechts
folgen der Anordnung unzulässiger Überarbeit.

Wirtschaft und Statistik.
D e r  be i  g i s c h e  S t e i n k o h l e n b e r g  b a u  im Jahre 1921 

(Schluß.) Glückauf. Bd. 61. 5. 9.25. S. 1126/32*. Belegschaft 
Förderanteil. Löhne. Unfälle. Brennstoffaußenhandel. Deutsch« 
Reparationslieferungen. Kohlenverbrauch. Selbstkosten.

C o a l  ni i n i n g i n  N e w  S o u t h W a 1 e s i n 1924, 
Coll. Guard. Bd. 130. 21.8.25. S .439/40. Statistische Über
sicht über die Entwicklung des Kohlenbergbaus in Neusüd- 
wales im Jahre 1924.

D ie  B e d e u t u n g  d e r  a m e r i k a n i s c h e n  Graphit- | 
I n d u s t r i e .  Von Axelrad. Gieß.Zg. Bd. 22. 1.9.25. S.5401 
Die Erzeugung, Ein- und Ausfuhr von Graphit in Amerika. 
Abhängigkeit des amerikanischen Marktes von der Einfuhr 
kristallinischen Graphits.

D i e  p o l n i s c h e  H ü t t e n i n d u s t r i e  im Zeichen 
d e s  d e u t s c h - p o l n i s c h e n  Wi r t s c ha f t s konf l i k t s .  Von 
Poralla. Kohle Erz. Bd. 22. 28. 8. 25. Sp. 1339/41. Darstellung 
der schwierigen Lage des polnischen Eisenhüttenwesens.

D e r  d e u t s c h e  M i n e r a l ö l h a n d e l  1913 bis 1924. 
Von Schmidt. Petroleum. Bd. 21. 1.9.25. S. 1549/53*. Stati
stische Übersichten über die Einfuhr von Mineralölerzeugnisseil.

D ie  E r d ö l p o l i t i k  d e s  l e t z t e n  J a h r e s .  VonMautner. j 
(Forts.) Petroleum. Bd.21. 1.9.25. S. 1554/9. Die Entwicklung 
der Erdölwirtschaft in Persien, Niederländisch-Indien, Britisch- 
Nordborneo und Britisch-Indien. (Forts, f.)

E in  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  m e x i k a n i s c h e  Erdöl- : 
i n d u s t r i e .  Von Baumgarten. Petroleum. Bd.21. 1.9.25.
S. 1545/9*. Kurze Kennzeichnung der Entwicklung und des 
heutigen Standes der Erdölindustrie.

S u l p h u r  a n d  p y r i t e s  i n  1924. Von Meyer. Min. 
Resources. 1925. Teil 2. S. 1/5. Erzeugung und Außen- , 
handel von Schwefel und Schwefelkies in den Vereinigten 
Staaten im Jahre 1924.

D e r  W e l t - K a l i m a r k t  im V e r g l e i c h  zu d e r  Welt
e r z e u g u n g  u n d  d e m W e l t v e r b r a u c h  d e r  wichtigsten 
P h o s p h o r s ä u r e -  u n d  S t i c k s t o f f d ü n g e m i t t e l  vor 
u n d  n a c h  d e m  K r i e g e .  Von Krische. (Forts.) Kali. 
Bd. 19. 1 .9 .25. S. 296/9. Verbrauch an den Hauptnähr
stoffen Phosphorsäure, Kali und Stickstoff in den wichtigsten 
Verbrauchsländern. (Forts, f.)

Verkehrs- und Verladewesen.
D ie  B a u t e n  a n  d e r  R h e i n - M a i n - D o n a u - W a s s e r -

s t r a ß e .  Von Dantscher. Z. Binnenschiff. Bd. 32. 15.8.2a.
S. 223/7*. Darstellung der Entwürfe und der b is h e r  aus
geführten Bauten.

S c h i e n e n b a h n e n  u n d  K r a f t w a g e n .  Von Wernekte 
E. T. Z. Bd. 46. 20. 8. 25. S. 1261/3. Darlegung der Stellung : 
des Kraftwagens gegenüber der Eisenbahn im Güter- uns 
Personenverkehr. . f

N e u z e i t l i c h e  F ö r d e r u n g  i n  F a b r i k b e t r i e b e n .  

Von Hochstetter. Fördertechn. Bd. 18. 18.8.25. S. 249,0. 
Beschreibung von Gurtförderern, Schaukelaufzügen, Rollen
förderern und Kesselbekohlungsanlagen.

T h e  c h e a p e s t  l a b o r  f o r  t h e  p o w e r  p 1aPJ- 
Ind. Management. Bd. 70. 1925. H. 2. S. 116/21*. Die wirt
schaftlichen Vorteile der zweckmäßigen Lagerung und B e 
förderung von Kohle in großen Fabrikanlagen unter V e r 
wendung mechanischer Einrichtungen.

L o a d i n g  c o a l  f o r  o c e a n  s h i p m e n t .  I r o n  Age. 
Bd. 116. 13 .8 .2 5 .  S. 405/7*. Beschreibung e i n e r  neue
Kohlenverladeanlage für Seeschiffe mit einer stündlichen 
Leistung von 5000 t. w

D e l i v e r y  of  c oa l  by  b e i t  l i ne.  Coll. Guard. Bd.iJ»
28. 8. 25. S. 500/1. Beschreibung der Gurtförderung einer 
pennsylvanischen Kohlengrube, durch welche die Kohle vo 
untertage bis in die Schiffe gefördert wird,

Verschiedenes.
D ie  G r u n d l a g e n  z u r  E i n f ü h r u n g  ra ti .onc  1)er 

M e t h o d e n  i n  d e r  F a b r i k  W i r t s c h a f t .  Von Schilling- 
Z. V. d . I. Bd. 69. 29. 8. 25. S. 1133/7*. G ru n d p lä n e  für d« 
organisatorischen Aufbau. Anwendungsbeispiel. Orurwsa 
der Fordschen Herstellungsweise und kurzfristige ErWS' 
rechnung.


