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Die Entstehung der Strontianitlagerstatten des Miinsterlandes.
Von-Bergrat Franz M ick l i n gh o f f ,  Herbern (Westf.).

Allgemeines.

Strontianit, kohlensaures Strontium (SrC03), ist ein 
durchsichtiges bis durchscheinendes Minerał von meist 
weiBer, daneben aber auch grauer, rótlicher und griin- 
licher Farbę, das je nach den Wachstumsbedingungen ent
weder in derben kristallinen Aggregaten mit einer grob- 
bis feinstrahligen Struktur oder in biischelfórmig verwach- 
senen Kristallen auftritt (Abb. 1). Das Minerał kristallisiert 
nach dem rhombischen System, hat ein spezifisches Ge
wicht von 3,7 und eine Hartę von 31/2. Vor dem Lótrohr ist 
es schwer und nur an den Kanten einschmelzbar.
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Abb. 1. Strontianitkristalle.

Die einzelnen Kristalle sind entweder ais nadelige, 
stengelige oder auch saulenfórmige Vertikalprismen bzw. 
rhombische Zwillinge oder ais rhombische Kombinationen 
aus Vertikalprismen, Langsprismen und Pyraniiden aus
gebildet und besitzen eine deutliche Spaltbarkeit nach 
(110). Die derben Massen enthalten etwa 88-90 0/0 SrCO.; 
der Rest besteht in der Hauptsache aus Kalkspat (CaC03). 
Bei Behandlung mit erwarmten Sauren lóst sich Strontianit 
unter Brausen sehr schnell auf. Die sich hierbei ent- 
wickelnde Lósung farbt die nichtleuchtende Bunsenflamme 
purpurrot: ein Versuch, durch den man den Strontianit — 
abgesehen von seinem kennzeichnenden Gefiige und dem 
yerhaltnismaBig hohen spezifischen Gewicht — leicht von 
ahnlichen Mineralien unterscheiden kann.

In der Natur ist der Strontianit, obwohl er schon in 
verschiedenen Landern gefunden wurde, yerhaltnismaBig 
seiten. Man findet ihn z. B. ais Begleitmineral auf Erz- 
giingen bei Clausthal und Grund im Harz, bei Braunsdorf 
und Freiberg in Sachsen, bei Strontian an der Westkiiste 
yon Schottland (daher der Name) sowie auf dem Leogang 
in Salzburg. Bei diesen Vorkommen handelt es sich aber 
stets nur um geringe Mengen, die lediglich mineralogische 
Bedeutung haben. Etwas gróBere Vorkommen sind von 
Schoharie im Staat Neuyork bekannt, wo das Minerał ver- 
schiedentlich ais Kluftausfiillung und Ausscheidungs- 
produkt in Kalksteinen und Mergeln angetroffen wird. 
Selbstandige Gangvorkommen gróBeren Umfanges gibt es 
nach den bisherigen Feststellungen aber nur im Miinster- 
land, dessen siidlicher Teil von zahlreichen Strontianit- 
giingen durchzogen wird. Das Strontianitvorkommen im 
Munsterland ist bislang das e inz ige  in der ganzen 
W elt geblieben, wo das Minerał in solcher Menge und Be
schaffenheit auftritt, daB es fiir den Bergbau in Frage 
kommt und bergn^annisch gewonnen werden kann.

Lage und GroISe des Strontianitgebietes.

Die zutage ausgehenden Strontianitlagerstatten des 
Miinsterlandes kommen in der Hauptsache in den aus 
Mergel und Kalkbanken bestehenden Schichten des Ober- 
senons vor, die nach ihrem Leitfossil, der Belemnitella 
mucronata, auch ais Mukronatenstufe bezeichnet werden. 
Vereinzelte, meist unbauwiirdige Gange finden sich in den 
aus tonigen Mergeln bestehenden Schichten des Unter- 
senons.

Die Begrenzungslinie zwischen dem Ober- und Unter- 
senon verlauft bekanntlich iiber die Orte Herbern—Dolberg— 
Stromberg-Warendorf—Telgte— Borghorst—Schóppingen— 
Legden—Coesfeld- Buldern —Senden-Ottmarsbocholt und 
wieder zuriick nach Herbern (Abb. 2). Innerhalb dieses 
Gebietes sind Strontianitgange im ganzen siidlichen und an 
einzelnen Stellen des mittleren Teiles (Munster; Nienberge) 
gefunden worden. AuBerhalb dieses Gebietes, d. h. im Unter1- 
senon wurden Gange vor allem in der Gegend von Nord- 
kirchen sowie in der Gegend siidlich von Beckum fest
gestellt
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Abb. 2. Begrenzung des Strontianitgebiets.

Der von Strontianitgangen durchzogene Teil des Ober- 
und Untersenons wird begrenzt von einer Linie, die von 
Nordkirchen iiber Capelle, Hóvel, HeeBen, Dolberg, Herz- 
feld, ostlich Stromberg, Oelde, Westkirchen, Freckenhorst, 
nórdlich Albersloh, westlich Munster, Altenberge, Appel- 
hiilsen, Buldern, Senden, ostlich Liidinghausen und wieder 
zuriick nach Nordkirchen verlauft. Dieses Gebiet kann, da 
es von zahlreichen, mehr oder weniger abbauwiirdigen 
Gangen durchzogen wird, ais das eigentliche Strontianit
gebiet bezeichnet werden (Abb. 2). Es umfaBt in der Haupt
sache die Kreise Liidinghausen, Munster, Warendorf und 
Beckum.

Die Beschaffenheit der Strontianitgange.

Stre ich r ich tung  und  E in f a l l e n .
Die Streichrichtung der einzelnen Gange ist sehr ver- 

schieden. Vorherrschend sind jedoch 2 Richtungen, und 
zwar die Streichrichtung SW—NO und die dazu senkrechte 
Richtung SO-NW. Da verschiedene Gange mehr oder 
weniger bogenfórmig verlaufen, kommen praktisch fast 
samtliche Streichrichtungen vor. So erklart sich auch die 
bislang vorhandene Ansicht, die Gange liefen regellos 
durcheinander. Das ist aber nicht der Fali. Zeichnet man 
alle bekannten Gange móglichst genau auf MeBtischblatter 
auf, so stellt sich heraus, daB die Gange nicht einzeln, 
sondern nur gruppen- bzw. gebietsweise ihre Streich-
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Abb. 3. Lage und Streichrichtung der Gange.

M l

richtung andern, und zwar von einem zum anderen Gebiet 
meist um 90° (Abb. 3). In der Gegend von Ascheberg z. B. 
haben die Gange ein nordóstliches Streichen, in der benach- 
barten Herberner Gegend verlaufen sie von SO nach NW, 
also senkrecht dazu; in der daran anschlieSenden Wal- 
stedder Gegend verlauft die Streichrichtung wieder von 
SW nach NO usw.

Bei ein- und demselben Gang bleibt die Streichrichtung 
meist unverandert, so daB, wenn 2 Punkte des Ganges an 
der Oberflache bekannt sind, die Fortsetzung durch ein- 
faches Abvisieren festgestellt werden kann. Hierbei muB 
allerdings beriicksichtigt werden, daB die Streichrichtung 
keine schnurgerade Linie darstellt, sondern schwach wellen- 

fórmig verlauft, daB also die Gange auf 
ganz kurze Entfernungen ihre Streich
richtung dauernd wechseln, ohne jedoch 
im ganzen genommen ihre urspriingliche 
Streichrichtung aufzugeben: »Die Gange 
bummeln hin und her«.
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Die Gange mit nordwestlichem 
Streichen fallen fast alle nach NW, 
die mit riordóstlichem Streichen fast alle 
nach SO ein. Die GroBe des Einfallens 
kann sowohl bei den verschiedenen 
Gangen ais auch demselben Gange in 
den einzelnen Teufen sehr verschieden 
sein und schwankt im allgemeinen 
zwischen 45° und 90°. Haufig findet 
auch ein Wechsel des Einfallens statt 
derart, daB z. B. ein nach SO einfallen- 
der Gang herumschlagt und dann nach 

, , ,  . .... . . .  , ., NW einfallt (Abb. 3). Auch die Einfall- 
, Abb. 4. Machtigkeit rjchtung stellt, ebenso wie die Streich-
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richtung, keine schnurgerade, sondern 
meist eine wellenfórmige Linie dar. Wird 
das Einfallen geringer ais 45°, so keilt 
der Gang entweder nach kurzer Zeit 
aus, oder er setzt von neuem wieder in 
die alte Fallrichtung ein.

Ver te i l ung  und  Anzahl .

FaBt man die nebeneinander liegenden Gange mit 
gleicher Streichrichtung zu einer Gruppe zusammen, so laflt 
sich das ganze Strontianitgebiet nochmals in eine Reihe 
kleinerer Strontianitgebiete unterteilen. Die wichtigsten 
unter ihnen sind das Ascheberger, Rinkeroder, Drenstein- 
furter, Ahlen-Vorhelmer und Beckum-Neubeckumer Gebiet 
(Abb. 3).

Jedes dieser Gebiete enthalt eine ganz bestimmte An
zahl abbauwiirdiger Gange, die in einem mehr oder weniger 
groBen Abstand voneinander entfernt liegen. So befinden 
sich z. B. in dem Ascheberger Gebiet etwa 10—15 zutage 
ausgehende abbauwiirdige Gange. Die Gesamtzahl der im 
ganzen Strontianitgebiet vorhandenen Gange betragt etwa 
100. Der etwaige Einwand, eine gróBere Anzahl von 
Gangen sei vielleicht noch gar nicht bekannt, kann m. E. 
deshalb nicht erhoben werden, weil an den meisten Stellen 
des Strontianitgebietes die Mukronatenmergel von einer nur 
0,3—0,5 m machtigen Alluvial- und Diluvialdecke iiber- 
lagert werden und unter dieser Decke dann die Strontianit- 
gange i. a. sofort ansetzen, so daB wenigstens der eine 
oder andere Teil des betreffenden Ganges im Laufe der 
Zeit bei Erdarbeiten gefunden worden ware. In denjenigen 
Gebieten, in denen die Machtigkeit des Deckgebirges mehr 
ais 1,5—2,0 betragt — solche Stellen gibt es mehrere —, 
ist das Auffinden der Gange naturlich sehr schwer. In 
diesen Gebieten (fiir die Davert nórdlich von Ascheberg 
nehme ich das ohne weiteres an) kónnen daher noch ver- 
schiedene, bisher unbekannte Gange vorhanden sein. Da 
diese Stellen gegeniiber dem iibrigen Gebiet aber nur eine 
verhaltnismafiig geringe GroBe besitzen und einige un- 
bekanąte Gange auch mit in Rechnung gesetzt worden sind, 
kann mit einer Zahl von 100 mehr oder weniger abbau- 
wurdigen Gangen gerechnet werden.

Langen- und Tie feners treckung .
Jeder Gang hat eine bestimmte Langen- und Tiefen

erstreckung, die aber — im Gegensatz zu vielen Erzlager- 
statten — in keinem inneren Zusammenhang miteinander 
stehen. Die vielfach giiltige Regel: »Zu einer groBen 
Langenerstreckung gehórt auch eine groBe Tiefen
erstreckung!« trifft hier nicht zu. Es gibt sehr kurze Stron- 
tianitgange mit einer groBen und sehr lange Gange mit 
einer auBerst geringen Tiefenerstreckung.

Die gróBte Tiefenerstreckung besaBen nach den bis- 
herigen Feststellungen die Gange im Ascheberger sowie 
im Ahlen-Vorhelmer Gebiet, wahrend in allen ubrigenGe- 
bieten die Gange schon bei 20 bis hóchstens 60 m Teufe 
vollstandig auskeilten. Aber auch fur das Ascheberger so
wie das Ahlen-VorheImer Gebiet lassen sich noch keine 
endgultigen Zahlen angeben. Die tiefsten Gruben in diesen 
Gebieten waren die nórdlich von Ascheberg gelegene 
Grube Mathilde (105 m) und die siidlich von Vorhelm ge
legene Grube Alwine (100 m). In beiden Gruben soli aber 
der Gang auf der untersten Sohle noch vorhanden gewesen 
sein. Gewisse Anhaltspunkte fur die tatsachliche Tiefen
erstreckung bieten m. E. die beim Abteufen der Stein-
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kohlengrube Westfalen bei Ahlen gemachten Schacht- 
aufschliisse. Nach diesen Aufschliissen wurden angefahren:

1. bei 30 m Teufe (Obersenon) ein 3—8 cm machtiger, 
mit Kalkspat und Strontianit ausgefiillter Gang,

2. bei 200 m Teufe (Untersenon) ein 3 cm machtiger, 
mit Strontianit ausgefiillter Gang,

3. bei 562 m Teufe (Unter-Emscher) eine 2 - 5 cm mach- 
tige, mit Kalkspat ausgefiillte Kluft und

4. bei 626 m Teufe (Ober-Turon) eine 20 cm machtige, 
mit Kalkspat, einer isomorphen Mischung aus Cólestin 
und Strontianit und etwas Schwefelkies ausgefiillten 
Kluft.
Auch Kukuk ( l ) 1 fand im Deckgebirge der Schacht- 

anlage 1/2 der vorgenannten Zeche Cólestin auf einer Kluft 
im Turon, wahrend nach Ba r t l i ng  (2) in diesen Schichten 
sogar Schwerspatgange angetroften worden sind; dariiber 
habe ich aber leider keine genaueren Angaben erhalten 
kónnen. Auf jeden Fali diirfte nach diesen Aufschliissen dic 
Annahme berechtigt sein, dafi einige Gange durch das ganze 
Ober- und Untersenon durchsetzen, d. h. eine Tiefen- 
erstreckung von 300 500 m besitzen oder zum mindesten 
in gróBeren Teufen noch neue Gange ansetzen (Abb. 4).

Die Langenerstreckung der Strontianitgiinge ist oft 
sehr bedeutend. So kann z. B. der Gang bei dem Gehóft 
Wickesack in Ascheberg auf eine streichende Lange von 
mehreren Kilometern verfolgt werden. Auch der in der 
Bauerschaft Nordick bei Herbern gelegene Hauptgang ist
— wie viele andere — auf Kilometer hin bekannt.

A u s b i l du ng  und  Macht igke i t .

Die abbauwiirdigen Gange sind nicht, wie vielfach an- 
genommen wird, in ihrer ganzen Langen- und Tiefen- 
erstreckung, sondern nur in einzelnen Gangteilen abbau- 
wurdig. Zwischen den abbauwiirdigen Gangteilen sind die 
Gangspalten dann entweder vollstandig taub oder ganz ver- 
schwunden. Die Langenerstreckung dieser abbauwiirdigen 
Gangteile schwankt zwischen 100 und 600 m.

Aber auch die genannten abbauwiirdigen Gangteile 
sind nicht durchgehend mit Strontianit und Kalkspat ge- 
fiillt, sondern enthalten die Mineralien nur in mehr oder 
weniger groBen, mehr oder weniger machtigen, mehr oder 
weniger regelmaBigen, neben- und untereinander liegenden 
Linsen (Abb. 5). Zwischen diesen Linsen verdriickt sich 
dann der Gang meist bis zur vólligen Unbauwiirdigkeit. 
Bei einigen Gruben sind die Linsen in den oberen, bei 
anderen in den unteren Teufen besser. Auf der Grube 
Wilhelm 1/2 in Ascheberg z. B. hatte der Gang in den 
oberen Teufen eine Machtigkeit von 10-15 cm, wahrend 
man in den unteren Teufen reinen Strontianit in einer 
Machtigkeit von 30—40 cm vorfand. Auch auf den Gruben 
Anton und Elise in Ottmarsbocholt, Mathilde in Ascheberg 
sowie Alwine in Vorhelm waren die Anbriiche in der Teufe 
besser ais auf den oberen Sohlen. Liegen mehrere Gange 
parallel nebeneinander, so kann man haufig die Beob- 
achtung machen, daB die abbauwiirdigen Gangteile der 
benachbarten Gange schachbrettartig gegeneinander ver- 
setzt sind, daB also ein bauwiirdiger Gangteil erst da be- 
ginnt, wo im benachbarten Gang ein anderer auskeilt: eine 
fiir Schiirfarbeiten auBerst wichtige Eigenschaft.

etwa 40 m Teufe infolge einer mehrere Meter machtigen 
weichen Schicht vollstandig aus, um dann unterhalb dieser 
Schicht wieder in noch grófierer Machtigkeit anzusetzen.
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Abb. 6. Strontianitgang untertage.

Eine genaue Kenntnis von der GróBe, Machtigkeit und 
Lage der Linsen ist fiir die Bergbautreibenden von beson- 
derer Wichtigkeit, denn die Bauwiirdigkeit eines Gangteils 
laBt sich im allgemeinen nur dann mit Sicherheit beur- 
teilen, wenn man u. a. auch die Ausbildung einiger Linsen 
kennt. Aus der Ausbildung der Linsen laBt sich namlich 
auf die beim AufreiBen der Gangspalte wirksam gewesene 
Kraft und damit auf die Langen- und Tiefenerstreckung 
der abbauwiirdigen Gangteile, d. h. auf die Abbauwiirdig- 
keit, schlieBen.

Abb. 5. Abbauwiirdiger Gangteil (Grube Elise 
in Ascheberg).

Die Machtigkeit der Gange schwankt zwischen wenigen 
Millimetern und 2 m und betragt im Mittel etwa 10 cm 
(Abb. 6). Eine Abhangigkeit der Machtigkeit vom Neben
gestein macht sich insofern bemerkbar, ais die Gange in 
mittelfesten Gesteinen am machtigsten sind, dagegen in 
sehr festen einerseits und in milden andererseits abnehmen 
und in den letzteren sogar ganz verschwinden. Auf der 
Grube Mathilde in Ascheberg z. B. setzte der Gang bei

1 S. Schrifttumsverzeichnis am Schluli der Arbeit.

Abb. 7. Gangstiiek (reiner Strontianit).

D ie G angau s f i i l l u n g .

In den Ober- und Untersenonschichten sind die Gang
spalten mit Strontianit, Kalkspat und etwas Schwefelkies 
ausgefiillt. Die Auskristallisation erfolgte von den Sal- 
biindern aus zur Mitte hin, und zwar stets in nachstehender 
Reihenfolge: 1. Schwefelkies, 2. Kalkspat, 3. Strontianit. 
In dieser Folgę sind die Mineralien stets deutlich und 
lager.weise voneinander getrennt. In der Mitte des Ganges 
stoBen dann die beiden Strontianitlagen entweder zu
sammen, oder es bleiben Hohlraume mit vielfach gut aus- 
gebildeten Kristallen frei (Abb. 7). Bei einigen Gangen ist 
der Strontianit, bei anderen der Kalkspat vorherrschend; 
einige Gange sind fast ganz edel, d. h. enthalten nur Stron
tianit, wahrend andere nur Kalkspat fiihren. Der stets in 
Form von Pyrit ausgeschiedene Schwefelkies liegt ent
weder in Knollen- oder Nierenform mitten im Mergel oder 
er sitzt in kleinen Kristallen auf den AuBenseiten des 
Ganges. Bemerkenswert ist auch folgende Tatsache: Im 
Ascheberger sowie im Ahlen-Vorhelmer Gebiet sind die 
Gange vielfach nicht nur einfach, sondern auch doppelt,
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drei- und bisweilen sogar vierfach ausgebildet, d. h. es 
liegen 2, 3 bzw. 4 Gange,mehr oder weniger fest zusammen- 
gewachsen, nebeneinancler (Abb. 8). Diese Tatsache kann 
ais Beweis dafiir angesehen werden, dafi die Gange in den 
beiden genannten Gebieten nicht nur einmal, sondern meh- 
rere Małe nacheinander aufgerissen sind, und dafi die 
Strontianitgange in den verschiedenen Gebieten nicht alle 
gleichzeitig, sondern z. T. nacheinander entstanden sein 
miissen.

Abb. 8. Gangstuck aus einem dreifach ausgebildeten Gang.

In den Turonschichten sind nach den bisherigen Fest- 
stellungen die Vertikalkliifte mit Cólestin, Kalkspat und 
et was Schwefelkies ausgefiillt. Die Paragenese des Ganges 
lautet: 1. Schwefelkies, 2. Cólestin, 3. Kalkspat. Wahrend 
also bei den Strontianitgangen der Kalkspat an den Sal- 
bandern und das Sr-Mineral in der Mitte des Ganges sitzt, 
befindet sich bei den Cólestingangen der Kalkspat in der 
Mitte und das Sr-Mineral an den Salbandern. Uber das Aus- 
fullungsmaterial etwa vorhandener Schwerspatgange ist 
meines Wissens noch nichts bekannt.

Deckgebirge und Nebengestein.

Die Machtigkeit des aus Alluvial- und Diluvial- 
ablagerungen bestehenden Deckgebirges ist in den einzelnen

Gegenden sehr verschieden und schwankt zwischen 0,2 und
9 m. In der zwischen den Orten Ottmarsbocholt, Amels- 
biiren, Rinkerode, Ascheberg und Davensberg gelegenen 
und aus Wald, Moor und Heide bestehenden »Davert« 
ź. B. werden die Kreidemergel von einer 2—9 m machtigen 
Sand- und Lehmschicht bedeckt, wahrend an vielen anderen 
Stellen oft ein Spatenstich geniigt, um das Ausgehende 
eines Strontianitganges freizulegen.

Die Strontianitgange selbst kommen, wie bereits er- 
wahnt, nur im Senon, d. h. in der obersten Stufe der 
oberen Kreide vor. In den tiefer gelegenen Kreide- 
ablagerungen, zumal in den Turonschichten, sind bislang 
wohl Cólestin- und Schwerspatgange, aber noch keine 
Strontanitgange gefunden worden. Die Kreideablagerungen 
des Strontianitgebietes bestehen in der Hauptsache aus 
Mergel, d. h. einem Gemenge aus Ton und Kalk, das an 
der Luft zerfallt. Der Anteil der beiden Komponenten ist 
sehr verschieden und schwankt im allgemeinen zwischen 
20—80 o/o Ton und 80—20 o/o Kalk. Die tonig-kalkigen Se- 
non-Mergel sind fast in ihrer gesamten Machtigkeit, die 
tonigen Emschermergel nur in den hangenden Schichten 
und die kalkig-tonigen Turonmergel wieder durchgehend 
von Kliiften durchsetzt und wasserfiihrend. Die Cenoman- 
schichten spielen wegen ihrer verhaltnismafiig geringen 
Machtigkeit hier keine besondere Rolle. Ein ungefśhres 
Bild iiber die Machtigkeit der Kreideablagerungen im 
Ahlen-Vorhelmer Gebiet gibt Abb. 4.

Die Kreideablagerungen des Strontianitgebietes liegen 
in einem einheitlichen Schichtenkomplex unmittelbar und 
diskordant auf den abgetragenen Satteln und Mulden des 
Steinkohlengebirges. Sie werden nach Kukuk (1) — ent
gegen der friiheren Ansicht — von zahlreichen Quer- 
sprungen durchsetzt, die aus dem Karbon in die Kreide 
hineinsetzen. Diese Spriinge (nicht zu verwechseln mit den 
Strontianitspalten) sind unterhalb des Strontianitgebietes 
haufig mit Sole (Liinen, Werne, Hamm, Dolberg, Kónigs- 
born, Werl, Soest, Sassendorf, Erwitte, Geseke, Salz- 
kotten), im siidlichen und mittleren Teil dagegen sehr 
haufig mit Erdgas gefullt. Nach W egner  (3) wurden 
allein durch die Bohrungen auf Kohle im siidlichen Miin- 
sterland 75 Erdgasfundpunkte festgestellt, von denen meh- 
rere — iu Herbern allein 2 — noch heute Erdgas liefern. 
Bemerkenswert ist auch die ebenfalls von Wegner fest- 
gestellte Tatsache, daB die grófieren Erdgasvorkommen 
an die vorgenannte »Davert« und ihre Umgebung gebunden 
sind. Da bekanntlich auch fast alle Strontianitgruben in 
dieser Gegend schlagende Wetter enthalten, ist anzu- 
nehmen, dafi dieses Gebiet von besonders zahlreichen und 
in die Tiefe sich erstreckenden Kliiften durchzogen wird.

(SchluB folgt.)

Kritische Betrachtung der Bestimmung des Gesamtschwefels in Brennstoffen 

nach Eschka und Vorschlag eines katalytisch beschleunigten Schnellaufschlusses 

fiir Reihenuntersuchungen.
Von Chefchemiker Dipl.-Chem. Walther Mante l  und Dipl.-Chem. Dr. Walter Schre iber, Dortmund-Liinen.

(SchluB aus Nr. 14.)

reichend. Wir hatten schon vor liingerer Zeit SOr  bzw. 
u ” i- en aus Ofenwandungen nachgewiesen, wenn in 

ehemaligen Veraschungsófen Eschkabestimmungen durch- 
gefuhrt wurden. Derartige Ofen gliihten wir vor ihrer Ver- 
wendung ais Eschkaófen erst langere Zeit aus. Selbst diese 
Maonahme erwies sich ais nicht unbedingt und nur vor- 
ubergehend sicher.

Vor einiger Zeit hatten wir einen Veraschungsofen 
K°r Q\eAnnec ?tandigen Verwendung ais Schwefel-Ofen 3x5 h 
bei 8500 S-fre. gegliiht. Ais wir im Verlaufe unserer Unter
suchungen die Temperaturen auch auf 9000 und dariiber 
s eigerten, trat jedesmal bei Uberschreitung der voraus- 
gegangenen Gliihtemperatur selbst noch nach Verlauf 
mehrerer Monate, in denen den Wiinden keine neuen 
^-VcTbinclungen zugefiihrt worden waren, erneute S02- 
ozw. SO.,-Abgabe ein, die teilweise bei Eschkabestim- 
mungen erhebliche S-Fehler verursachten. Infolge der
I emperaturunterschiede im Ofen war auch die S-Abgabe 
verschieden und nicht durch Blindversuch erfafibar.

SchlieBlich stellte sich sogar noch heraus, dafi der bei 
einer bestimmten Temperatur und Gliihdauer S-frei ge-

Hau f ige  Feh lerąue l len .

Bei Festlegung der oberen Bedingungen fiir Tempe
ratur und G.iihdauer im neuen Kaminoten stiefien wir noch 
innerhalb der bisherigen Eschkagrenzen auf bereits hier 
unerwartete Dissoziationsvorgange, die auf die Wirkung 
des Luftstromes zuruckzufiihren waren. Wir sahen uns ver- 
anja Bt, auch in den gebrauchlichen Ofen ohne Kamin plan- 
mafiig Untersuchungen anzustellen, obgleich anzunehmen 
war, daB wegen des geringen Sogs diese Erscheinungen 
hier nicht eintreten wurden. Wider Erwarten konnten wir 
jedoch auch in derartigen Ofen unter in der Praxis durch- 
aus iiblichen Bedingungen Dissoziationen von Na2S04 fest- 
stellen. Auch in den sehr haufigen und unberechenbaren S02- 
bzw. SOg-Aufnahmen und Abgaben durch die Ofenwande 
liegen vielfach die Ursachen unerkliirlicher i  Streuungen 
der Eschka-S-Werte. Die Eschkavorschriften, wonach bei 
Veraschtmgen iiber dem Brenner die Tiegeloberflachen 
nicht der unmittelbaren Flammeneinwirkung ausgesetzt 
und bei elektrischer Verbrennung im Ofen nicht gleich
zeitig noch andere Veraschungen vorgenommen werden 
diirfen, sind in ihrer Fassung in diesem Punkte nicht aus-
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wordene Ofen auf einmal auch bei dieser Temperatur 
wieder S abgab, wenn er vorher iiberhitzt worden war. 
Dieses Verhalten laBt sich damit erklaren, daB eine Uber
hitzung auch auf tiefere, sonst kiihlere Schichten der 
Wandplatten iibergreift und hier noch in gróBerer Konzen- 
tration vorhandenes CaSOt zersetzt. Das entstandene SOa 
diffundierte unter abwechselnder Adsorption und Desorp- 
tion in S-armeren Schichten allmahlich wieder an die 
Oberflache, wurde hier angereichert und bei passender 
Gelegenheit entbunden. Uber diese Vorgiinge berichten an- 
schaulich die Zahlentafeln 6 und 7.

Zah l en t a f e l  6. S-Werte bei S-haltigen Schamottesteinen.

Temp. 850° Te m p. 900° Temp. 940°

S-Ofen nach
Friiherer Aschen- 4 monatigem Derselbe S-Ofen

Soll ofen erstmalig tagl. Betrieb bis 900° S-frei
Brennstoff wert ais S-Ofen (Bis 880° S-frei gewesen

gewesen)
Abweichung Abweichung Abweichung

°/oS vom Sollwert % s vom Sollwert % S vom Sollwert
% s gef. + % S gef. +  % s gef. + °A>S

Gasflammkohle 0,68 1,27 + 0,59 0,85 + 0,17 2,58 + 1,90
Kokskohle I . 1,24 1 52 + 0.28 1,38 + 0,14 1,70 + 0.46
Kokskohle II . 1.55 1,88 + 0,33 1,71 + 0 16 2,26 + 0,81
Anthrazit . . 1.08 1,31 + 0,23 1,28 + 0,20 2,70 + 1,62
Koks . . . . 1,31 1.46 + 0.15 1,41 +  0,10 1,87 +  0.56
Eschka, blind . 0 0,26 (0,26) 0,12 (0,12 ) 0,62 (0,62)

Zah l e n t a f e l  7. SOs-Abgabe aus Schamottesteinen im Luftstrom. 

Kaminofen zur Eschkabestimmung wahrend 4 Monate taglich 1—3 h auf 
850—900° erhitzt; gefundenes SO3 : 0.

Derselbe Ofen 3 h auf 940° erhitzt; SO3 nachgewiesen, nicht bestimmt.

Derselbe Ofen weitere 3 h auf 940° erhitzt; SOs nachgewiesen, 
nicht bestimmt.

Derselbe Ofen weitere 3 h auf 940° erhitzt; gefundenes SO3 : in Spuren. 
Derselbe Ofen weitere 5 h auf 923° erhitzt; gefundenes SO3 : 0,1290 g.

Derselbe Ofen weitere 5 h auf 850° erhitzt; gefundenes SO3 : 0,0090 g.

Die Erfassung des von den Ofenwanden abgegebenen 
Schwefels erfolgte durch Absaugen der Ofengase iiber den 
Kamin mit einer Wasserstrahlpumpe, Auswaschen der Gase 
mit ammoniakalischer Perhydrollósung und anschlieBender 
BaSOt-Bestimmung. Eine Luftanalyse auf S-Verbindungen 
fand jedesmal gleichzeitig ais paralleler Blindversuch statt. 
Dem Luftfaktor ist infolge Unterschatzung des Ofen- 
zugs meist nur wenig Bedeutung beigemessen worden, 
und doch kann gerade hier eine erhebliche und mitunter 
nur schwierig auffindbare Fehlerąuelle vorliegen. Destil- 
lationen von Teerólen u. dgl., bei denen H,S oder SOa ent- 
wickelt werden kónnen, haben selbstverstandlich in einem 
Raum, in dem ein Eschkaofen steht, zu unterbleiben.

Bei Verwendung von ungereinigtem Gas ist es auch 
unstatthaft, das alkalische Filtrat des Eschkakuchens 20 min 
iiber der Flamme zu kochen, da hierbei S-Aufnahmen bis. 
zu 0,1 o/o S und hoher — bezogen auf 1 g Brennstoff — 
je nach Zahl und Stellung der Brenner und dem S-Gehalt 
des Gases erfolgen kónnen, wie unsere Versuche mit reinem 
Eschkagemisch ergeben haben. Veraschungs- und Eschka- 
ófen nebeneinander zu stellen, gibt AnlaB zu fehlerhaften 
Schwefelwerten, worauf folgender Versuch eindeutig hin- 
weist.

Zwei nebeneinander unter gleichem Abzug stehende 
Ófen wurden gleichzeitig angeheizt. Im ersten Ofen 
wurden 30 g Rohkohle mit 1,82 o/o fliichtigem Schwefel 
verascht. Der zweite Ofen (Eschkaofen ohne Kamin) Iief 
bei leicht geóffneter Tur leer. Wahrend der Veraschung 
wurde sowohl durch den S-Ofen ais auch unmittelbar vor 
seiner Tur ais Blindwert je ein Luftstrom von 1 l/min ab- 
gesaugt, ausgewaschen und auf S untersucht.

Nach beendeter Veraschung wurde nur der Ver- 
aschungsofen ausgeschaltet und nach kraftigem Liiften des 
Raumes wiederum ais Blindwert je ein Luftstrom von 1 1 
je min vor dem und durch den heifien Eschkaofen ab- 
gesaugt. Uber die gefundenen Ergebnisse berichtet Zahlen
tafel 8.

Hiernach wurden im Bereich des Eschkaofens tatsach
lich etwa 0,5 o/o des bei der Verbrennung fliichtig ge- 
gangenen Schwefels wiedergewonnen, wahrend 99,5 o/0 in 
den Abzugkamin und in die iibrige Raumluft gelangten.

Nach den Ergebnissen wurde ein betrachtlicher Teil 
des in den Eschkaofen gelangten S02 von den Ofenwanden 
zunachst adsorbiert und erst spater, nachdem die Raumluft 
bereits S-frei war, wieder an die Ofenluft abgegeben.

Die bereits oben zum Ausdruck gekommenen At- 
mungsvorgange der Ofenplatten sind Funktionen der zu 
einem bestimmten Zeitpunkt gerade gegebenen Ober-

flachen-, Temperatur- und Konzentrationsverhaltnisse. Sie 
bilden selbst dann noch eine nicht zu unterschatzende 
Fehlerąuelle, wenn der aufiere Schwefelherd erloschen 
oder beseitigt ist.

Za h l e n t a f e l  8. EinfluB gleichzeitiger Kohlenveraschung auf einen 
benachbarten Eschkaofen.

Veraschungsofen .  Menge der veraschten Kohle 30,0 g, Fliichtiger Schwefel 
1,82%, Veraschungszeit 21/« h. Temp. von 20 auf 850° steigend, aus 30 g 
Kohle 1,1 gSOo.

Eschkaofen.  Gliihdauer des Eschkaofens: 2V?hwahrend der Veraschung,2V2 h 
nach der Veraschung. Angesaugter Luftstrom: 1 l/min. =  150 l/2'/o h. Temp. 
wahrend der Veraschung von 20 auf 850° steigend. Nach der Veraschung von 
850 auf 900° steigend.

Vor der 
Yeraschung

Wahrend der 
Veraschung

Nach der 
Yeraschung

lm Eschkaofen Luft 
vor dem 
Eschka

ofen

Ofengas
im

Eschka-
Ofen

Luft 
vor dem 
Eschka- 
Ofen

Ofengas
im

Eschka-
Ofen

Luft
vor dem 
Eschka- 
Ofen

Ofengas
im

Eschka-
Ofen

In 2'/2 h abgesaugter S;

berechriet ais S02 . g 0 0 0.0048 0.0014 0 0,0026

in % SOa berechnet, 
bezogen a. d. flucht. 
1.1 g SOa . . .  % 0 0 0,44 0.13 0 0,24

in g S02/m8 Luft be-
0 0 0,0320 0,0093 0 0,0173

Dissoz ia t ion  von N a t r iumsu l fa t  (Na2SOA).

Uber die schon angedeutete Dissoziation von Na2S04 
haben wir folgendes festgestellt. Bei den fiir den Kamin
ofen ausreichenden kurzeń Gliihzeiten von 60 min mit 
Molybdatzusatz und 90 min ohne Molybdatzusatz liefi sich 
die Verbrennungstemperatur ohne Beeintrachtigung der 
S-Werte auf 900° steigern, wahrend bei der Verlangerung 
der Gliihdauer auf 3 h die S-Werte nur bis 850° bestandig 
waren und mit weiter ansteigender Temperatur infolge 
der im Luftstrom friiher beginnenden Dissoziation von 
Na2S04 stark riicklaufig wurden, wie aus der Zahlen
tafel 9 hervorgeht. Temperaturen von 850—900° sind bei 
der Eschkabestimmung durchaus nicht ungewóhnlich und 
werden meist zwischen der 2. und 3. Stunde erreicht; 
andernfalls geniigen 3 h kaum zur restlosen Koks- 
veraschung. Zur Fórderung der Verbrennung ist es aus 
praktischer Erfahrung vielfach ublich, die Ofentiir wahrend 
der Verbrennung leicht zu óffnen. Dadurch werden im 
vorderen Teil des Ofens und besonders in unmittelbarer 
Nahe der Tur durch den Temperaturgegensatz 20°-<̂ ->9000 
betrachtliche Luftwirbel gebildet, die Frischluft ansaugen 
und die Veraschung tatsachlich fórdern, ohne dafi man aber 
bisher ihre nachteilige Wirkung auf die S-Werte beob- 
achtet hat.

Unsere ebenfalls in der Zahlentafel 9 wieder- 
gegebenen Versuche haben den Beweis erbracht, dafi bei 
spaltbreit geóffneter Ofentiir die S-Werte der vorderen im 
Bereich der Luftwirbel stehenden Tiegel bei 900° Ofen- 
temperatur bereits nach der erforderlichen Veraschungszeit 
von 3 h und erst recht nach 4 h zu niedrig ausfallen. Die 
Wirkung der Luftwirbel erstreckte sich auf die beiden vor- 
deren Tiegelreihen, wobei die S-Werte der Tiegelstellung 
zur Tur entsprechend abgestuft waren.

Weitere  Feh lerąue l len .

Im Schrifttum wird der S-Bestimmung verschiedentlich 
nachgesagt, daB bei ihr stets geringe Mengen von H 2S ent- 
weichen, die sich durch Braunung von Bleiazetatpapier 
kundgeben. Die Ergebnisse von H o l l i g e r 1 wurden von 
M uh le r t2 nicht ganz eindeutig wiedergegeben. Holliger 
schreibt selbst (Seite 440): »Vermutlich ist die Farbung 
des Bleiazetatpapieres eher teerigen Bestandteilen zuzu- 
schreiben.«

Bei unseren Nachpriifungen zeigten sich erst beim Ver- 
ringern der Eschkamenge auf etwa 2 g bei nur diinner 
Eschkadecke geringe Teerspuren auf dem Bleiazetatpapier. 
Zur Verstarkung etwaiger S-Verluste wurde das von
2 Serienverbrennungen im Kaminofen aus 32 mit Kohlen 
und Koks normalen S-Gehaltes beschickten Tiegeln 
stammende Abgas abgesaugt, mit NH, und H2O s aus
gewaschen und auf SOs gepriift. Hierbei wurden nur 
Spuren von weniger ais 1 mg BaS04 gefunden. Damit 
diirfte fiir Kohlen bzw. Koks mit normalem S-Gehalt die 
volle Adsorption des Schwefels durch das alkalische Ge
misch bestiitigt sein.

1 Angew. Chem. 22 (1909) S. 436/49.

2 Der Kohlenschwefel (Sammlung Kohle. Koks. Teer, Bd 21) Halle
(Saale) 1930. S. 38.
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Zah l e n t a f e l  9. S-Bestimmungen bei Temperaturen iiber 850°.

Im Normalofen ohne Kamin bei geóffnełer Ofentiir.
Im Kaminofen; Eschka+Molybdat+Luft Endtemperatur nach W0 min =  900°

Brennstoff T = 850" T =  900°

OO
'II(- Dauer : 3 h Dauer: 4 h

60 min 180min 60 min I 180 min 180 min 1. Reihe12. Reihe1 Mitte hinten 1. Reihe 12. Reihe 1 Mitte hinten

°/n °/n °/o 1 % % % 7o % % %  1 %  1 % %

Gasflammkohle............................................. 0,68 0,68 0,69 0,65 0,62 0.63 0,65 0,68 0,68 0,61 0,63 ! 0,68 0,67
Kokskohle I ................................................ 1,24 1,23 1,24 1,18 1,10 1,20 1,22 1,24 1,23 1,16 1,18 1,2 i 1,24
Kokskohle 11................................................ 1,55 1,54 1.56 1,46 1,38 1,51 1,53 1,55 1,56 1,46 1,48 1,54 1,54
A n th ra z it .................................................... 1,08 1,08 1,03 i 1,02 0,97 1,04 1,05 1,07 1,08 1,02 1,04 1,07 1,08

1,25 1,27 1,21 1,23
Ruhrkoks..............................* .................. 1,31 1,30 1,30 i 1,21 1,16 1,20 1.28 1,32 1,31 1,22 1,24 : 1,32 1,30

1,27 1,29 1,23 1,25
1 Von der Tiir aus gerechnet.

Zah l en t a f e l  10. S-Adsorptionsvermógen der Eschkamischung.

Schwefelgehalt bei Einwaage von

Brennstoff Asche
Fliichtige 1 g Brennstoff 0,5 g 0,25 g 0,10 g

Bestandteile 1 g Eschka 2 g E. 3 g E. 6 g E. 3 g  E. I b g E. 6 g E. 6 g E.
3 g Decke 3 g D. 3 g D. 3 g D. 3 g D. 6 g D. 3 g D. 3 g D.

% % % % %  ' % % % % %

K o k s .............................. 9,58 1,06 1, 0 1,31 1,32 1,31
A n th ra z it ....................... 4,55 9,11 1,07 1,09 1,08 1,08
Kokskohle....................... 7,28 24,89 1,54 1,55 1,55
Gaskohle.......................... 5,44 38,12 0,65 0 68 0,68
Gaskohle.......................... 13,10 33,98 1,64 1,86
Gaskohle Amerika . . . 5,24 37,72 3,32 3.37 3,44
F lózkohle ....................... 7,70 25,59 4,09 4,13 4,26 4,50 4,29 4.50
Braunkohle...................... — — 2,78 2,84 2,92
Arsakohle....................... 8.84 — 9,61 10,41 10.70
P y r i t .............................. 65,90 — 41,2 43,7 44,4

40,1 43,4 44,2

Der von mehreren Seiten im Schrifttum gehegte 
Zweifel an der Zuverlassigkeit des Eschka-Verfahrens 
bei Kohlen mit mehr ais .2 o/o S, gasreichen Kohlen und 
besonders bei Braunkohlen (Arsakohle) laBt sich nach 
unseren Erfahrungen und durch Nachprufung mit anderen 
S-Restimmungsverfahren beheben, sofern man die Brenn- 
stoffeinwaage dem S-Oehalt entsprechend herabsetzt und 
iiberdies das Fassungsvermógen des Tiegels an Eschka- 
gemisch voll ausnutzt und zu lebhafte Reaktionen in zu 
steil aufgeheiztem Ofen vermeidet.

Ohne auf nahere Einzelheiten einzugehen, sei hier nur 
an einigen wenigen Beispielen der Zahlentafel 10 veran- 
schaulicht, wie unterschiedlich bei den einzelnen Brenn
stoffen die zur vollen Adsorption des Schwefels erforder- 
lichen Eschkamengen sind. Im allgemeinen wachsen mjt 
steigendem Wert der fliichtigen Bestandteile und mit 
hóherem S-Oehalt die Schwierigkeiten, den Schwefel rest- 
los zu binden. Im besonderen scheint bei jiingeren Stein- 
kohlen und Braunkohlen der zum gróBten Teil noch unbe- 
kannte organisch gebundene Schwefel verhaltnismaBig 
fliichtige, wahrscheinlich nicht ohne weiteres in H2S iiber- 
gehende S-Verbindungen zu enthalten. Bei derartigen 
Kohlen kann die Eschkaverbrennung versagen, wenn nicht 
geniigend Eschkagemisch angewandt oder eine der iibrigen 
Voraussetzungen hinsichtlich Einwaage und Aufheizung 
nicht erfiillt wurde.

Wie gefahrlich und unzweckmaBig ein spateres »Bei- 
setzen« von Tiegeln in den in der Aufheizung befindlichen 
Ofen nicht nur fiir die betreffenden Proben selbst, sondern 
fiir die ganze Serie ist, zeigt eine in der Zahlentafel 11 auf- 
gefiihrte Versuchsreihe. Hiernach hatten zweifellos die mit 
Koks-Eschka beschickten Tiegel aus den anderen Tiegeln 
entweichenden Schwefel aufgenommen.

Za h l e n t a f e l  11. Schwefelwerte im normal aufgeheizten Ofen 
und im bereits gliihenden Ofen.

Tiegel, bei denen ein Entweichen von S zu erwarten war, 
jeweils mit einem Kranz nur mit Eschkamischung gefiillter 
Tiegel umgaben. Auf diese Weise konnten wir feststellen, 
wieviel von dem »durchgebrochenen« Schwelel von den 
umgebenden Tiegeln aufgenommen worden war, welche 
Mengen sich im Abgas befanden und wieviel S demnach 
die Schamottesteine des Ofens aufgenommen und wie weit 
sie sich damit fiir spatere Verbrennungen vergiftet haben 
muBten. Nach der aufschluBreichen Bilanz der Zahlen
tafel 12 war der in den Analysentiegeln nicht erfaBte S zu 
etwa einem Drittel von dem Blind-Eschka aufgenommen 
worden, wobei die statistische Verteilung des S auf die 
einzelnen Tiegel zugleich ein getreues Abbild der im Ofen 
herrschenden Strómungsverhaltnisse war.

Zah l e n t a f e l  12. Schwefelbilanz bei unvollstandiger S-Adsorption.

Sollwert
\

Analysen-
Eschka

ferteilung des Schwefels auf: 

Blind-Eschka Abgas Schamotte

%S °/o S % s % s | °/o S

6. Seihe 0,02 0,02 
0,05 0,05

2 =  0,14

5. Reihe 4.50
4.50

4,09
4,29

CO 
CO 

©
.©

. 
O 

O

4. Reihe 4,50 4,13 0,03
0,02
0,02

3. Reihe 4,50 4,26 0,01
0,01
0,01

2. Reihe / 0

1. Reihe 0

Summę: 18,00 16,77 0,30 0,06 1 0,87

%  Anteile; 100 93,17 1 67 0,33 4,83

Brennstoff

20—850°
normal

aufgeheizt

°/o S

650—850° 
bei 650° Tiegel 

beigesetzt

°/o S

Schwefelverlust

% s

0,68 0.64 — 0,04
Kokskohle I ........................... 1,24 1,' 8 — 0,06*
Kokskohle 11.......................... 1,55 1,48 — 0.07
Anthrazit................................. 1.08 1.03 — 0 05

4,50 4 36 — 0,14
2.92 2,76 — 0,16

Braunkohlenschwelkoks . . . 1,46 1,42 — 0.04
Koks a .................................. 1,31 1,34* + 0 03’
Koks b .................................. 1,41 1,451 + 0,04'
Koks a allein verbrannt . . . 1,31
Koks b allein verbrannt . . . 1,41

1 Die Kokstiegel haben den aus den anderen Tiegeln durchgebrochenen 
Schwefel aufgenommen.

Zur genauen Feststellung, was mit solchem »durch- 
gebrochenen« Schwefel eigentlich geschieht und welches 
seine Auswirkung ist, verfuhren wir derart, daB wir die

Da nach dem Durchgang durch den Ofen das Abgas 
nur noch geringfiigige S-Mengen enthielt, muBten die 
Schamottesteine des Ofens die restlichen zwei Drittel des 
vagabundierenden Schwefels aufgenommen haben. Die 
erstaunlich rasche und intensive Adsorption von H2S, S02 
und S03 an gliihenden Schamottewanden spricht dagegen, 
daB es sich hierbei um lediglich durch Grenzflachenkrafte 
bedingte Adsorption handeln kann. Anderseits ist bei der 
silikatischen Natur der basischen Schamottebestandteile 
auch keine vollstandige Absattigung der Affinitiiten unter 
vollkommener Ausbildung von tulfaten, Sulfiten u. dgl. an- 
zunehmen, wie auch schon die verhiiltnismaBige Leichtig- 
keit mit der der Schwefel wieder abgegeben wird, andeutet. 
Es scheint sich hier neben teilweiser physikalischer Ad
sorption und reiner chemischer Bindung in der Hauptsache 
um jene Zwischenstufen zu handeln, die man ais Chemo- 
sorption bezeichnet.

Die Eigenschaft der Schamotteplatten, entweder durch 
Ofensog aus S-haltigfer Luft oder aus den eigenen Ofen- 
gasen Schwefel aufzunehmen, um ihn dann bei gegebener
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Gelegenheit wieder abzugeben, zwingt im Verein mit den 
beobachteten Na^SOj-Dissoziationen zu den nachstehenden 
besonderen Vorsichtsmafiregeln und zu scharferer Be- 
obachtung der gesamten Ofen- und Verbrennungs- 
verhaltnisse, ais es bei der Eschka-Verbrennung bisher 
manchmal iiblich gewesen und fiir notwendig gehalten 
worden ist.

1. Bei Verwendung eines Veraschungsofens fiir die 
S-Bestimmung sind die alten S-haltigen Ofenplatten zweck
maBig durch neue S-freie zu ersetzen.

2. Bei fehlerhaften, mit S-Durchbruch verbundenen 
Verbrennungen ist der Ofen vor neuen Bestimmungen erst 
wieder iiber mehrere Sfunden S-frei zu gliihen.

3. Die Raumluft ist unter allen Umstanden S-frei zu 
halten.

4. Bei Verwendung kaminloser Ofen, die erst nach 3 h 
Gliihzeit restlose Veraschung gewahr!eisten, durfen Tem
peraturen von 850° nicht iiberschritten werden. (Tur ge- 
schlossen halten.)

Ab gas- 0,06 % S  
Aus S cham otte  

0,87% S

6 R e ihe  

h in te n  

5. R e ih  e

«. R e ihe  

M itte  

3. R eihe

2 . R e ih e  

v o rn  

7. R e ihe

(302) © © (402)
X

® @ ©
X

©
(q02) (o/)3)

X

© (ąo2)

© X

© © (ąoj)

@ © © ©
© © © ©

T u r

Die Analysentiegel (Eschka -f- Brennstoff) sind durch x 
gekennzeichnet. Die negativen Z  ahlen bedeuten den durch 
das Analysen-Eschka durchgebrochenen S in °/o. Die posi- 
tiven Zahlen geben den vom Blind-Escfika aufgenommenen 

S in o/o an.

Abb. 7. Verteilung der Tiegel auf der Grundplatte des 
Eschkaofens.

Ana lysenvorschr i f t  fiir die Eschkaschnell- 
ve rbrennung  im Kaminofen.

Der auf einem normalen Silitstabofen aufgesetzte 
Kamin soli eine Lange von etwa 130 cm bei einem Durcb- 
messer von 2 cm haben. Durch im Ofen entsprechend an- 
gebrachte Luftschlitze ist fur gleichmaBige VerteLung der 
Luftstrómung zu sorgen.

Die dem Schwefelgehalt entsprechend bemessene Ein
waage des feingepulverten (Maschensieb Nr. 30) und bei 
105° getrockneten Brennstoffes wird in einem geeigneten 
MischgefaBchen mit etwa 6 g Eschka-Ammonmolybdat- 
Mischung (99 Gewichtsteile Eschka, 1 Teil Ammonmolyb- 
dat) sorgfaltig gemischt und auf eine im Pythagorastiegel 
befindliche Bodenschicht von 1 g Eschka oder Eschka- 
Molybdat, ohne nochmals zu mischen, gegeben. Das Ge- 
misch deckt man mit soviel Eschka- bzw. Eschka- 
Molybdatgemisch (3 — 4 g) ab, daB der Tiegel bis fast zum 
Rande gefullt ist.

Nach Beschickung des kalten Ofens wird die Strom- 
zufiihrung zweckmaBig so geregelt, daB der Ofen selbst- 
tatig nach 70 min etwa 860° —880° erreicht. Kohlen sind 
dann schon nach 60 min und Koks nach diesen 70 min rest- 
los verascht.

Bei Anwendung von Eschkagemisch ohne Molybdat- 
zusatz sowie bei Beschickung des Ofens mit mehr ais 
16 Tiegeln sind die jeweiligen Veraschungszeiten um etwa 
15 min zu verlangern, ohne daB Temperaturen von 880° 
iiberschritten werden sollen.

Die weitere Behandlung der aus den erkalteten Tiegeln 
sehr leicht herauszustiirzenden Aschenkuchen geschieht 
nach der bisherigen Eschkavorschrift LV 2. Eine Nach- 
oxydation durch Perhydrol oder Bromwasser ist bei An
wendung von Eschka-Molybdatmischung nicht erforderlich.

Zusammenfassung .

Der Zweck der Arbeit war, bei der Schwefel' 
bestimmung nach Eschka durch Zusatz von Kataly- 
satoren und Anderung der Versuchsbedingungen eine 
wesentliche Abkiirzung der bislang erforderlichen Ver- 
aschungszeit von 3 h zu erreichen.

Eingehende Versuche gestatteten einen tieferen Ein- 
blick in die physikalischen und chemischen Reaktions- 
vorgange bei der Eschka-Tiegel-Veraschung und lieBen 
die entscheidenden Reaktionshemmungen erkennen. Zufuhr 
von Frischluft in einen mit besonderem Kamin und Luft- 
schlitzen versehenen Verbrennungsofen fiihrte im Verein 
mit einer besonderen Bodenschicht im Tiegel und durch 
Zusatz eines Beschleunigers zu weitgehender Beseitigung 
der vorherrschenden Diffusionswiderstande. Bereits nach 
50 min wurde restlose Veraschung erzielt.

Unsere weitere Absicht war, im Schrifttum und in der 
Praxis verschiedentlich aufgetauchte und noch auf- 
tauchende Zweifel an der allgemeinen Brauchbarkeit der 
Eschka-Methode zu uberpriifen und zu beheben. Dariiber 
hinaus wurden in nicht vermuteten Dissoziationsverlusten 
in besonders gefahrdeten Tiegeln und in kaum beachteten 
S-Adsorptions- und Desorptionsvorgangen an den gliihen- 
den Schamottewanden unberechenbare, vom Zufall ab- 
hangige Fehlercuel!en gefunden, die nachtraglich manche 
dem Praktiker aufgefallenen, merkwiirdigen und unerklar- 
lichen Streuungen der S-Werte in ganzlich anderem Lichte 
erscheinen lassen.

Uber die titrimetrische Bestimmung des Sulfat-Ions,. 
die den langen gravimetrischen Weg iiber die Barium- 
sulfatfallung ausschaltet, wird nach AbschluB der Versuche 
berichtet werden.

U M S C H A  U
Verkrustung von Seilen.

Bei der Instandsetzung von Kalischachten, die noch 
keinen Ausbau haben und infolgedessen mehrere Seile 
(Trageseile fiir Wetterlutten und Luftrohre, Schwebe- 
biihnenseil, Spannseile und Signalseile) beno'igen, ist be- 
sonderes Augenmerk auf die Krustenb ldung an den Seilen 
zu richten, namentlich dann, wenn diese Schachte durch 
Sohlenverbindung mit einem zweiten Schacht den aus- 
/iehenden Wetterstrom aufnehmen.

Fórderseile und das Schwebebiihnenseil lassen sich 
iibertage in Augenschein nehmen. Anders verhalt es sich 
jedoch mit den festliegenden Seilen, die erst nach Beendi
gung der Instandsetzung hochgezogen werden kónnen. 
Von diesen sind vor allen Dingen die Spannseile standig 
zu iiberwachen. Die Krusten an diesen Seilen kónnen zu 
einer derartigen Verstarkung des Seildurchmessers fuhren, 
dafi die Fiihrungsschlitten in den Verkrustungen hangen-

■ bleiben und die Fórderkiibel ohne Fiihrung weiterfahren, 
wobei sie starken Schwankungen ausgesetzt sind.

Die Beseitigung der Verkrustungen soli mit grófitL 
móglichster Sorgfalt vorgenommen werden. Abgesehen 
davon, dafi ein Abkratzen der Krusten zeitraubend jst und 
zu Beschadigungen der Seile fuhren kann, wird durch 
diese Art der Reinigung gleichzeitig das noch anhaftende 
Seilfett mit entfernt. Bei einer sich alle 4 Wochen wieder- 
holenden Reinigung und anschliefienden Schmierung der 
Seile wiirde ein hoher Verbrauch an Seilfett eintreten, der 
nicht zu verantworten w^are.

Die Reinigung der Spannseile sollte daher m. E. so vor- 
genommen werden, dafi man iibertage an die 4 Spannseile 
ein Rohrstiick befestigt, welches an den 4 Beriihrungs- 
punkten mit den Seilen mit je einer kleinen Óffnung ver- 
sehen ist (s. Abb.). Das eine Rohrende schweiBt man zu, 
wahrend man das andere Ende mit einem Gewinde ver-



224 G l i ickau f 78. Jahrgang, Heft 16

sieht. An dieses Ende wird mit einem Schlauch eine Ver- 
bindung mit der nachsten Wasserleitung hergestellt, von

der aus das Wasser durch die 4 Óffnungen an die Seile 
spritzt. Das an den Seilen ablaufende Wasser lóst nun die 
anhaftenden Salzbildungen, ohne jedoch das Seilfett zu 
entfernen. Es ist nur darauf zu achten, daB der Wasser- 
zufluB nicht zu stark eingestellt ist, wobei das nicht an den 
Seilen ablaufende Wasser unnótig im Schacht herabtropft.

Betriebsfiihrer Kurt Thomas, Barfelde.

Hauptamt fiir Technik.

Im Zuge der Zusammenfassung aller technischen 
Fragen der Partei im Hauptamt fiir Technik wurde auch 
das Amt fur technische Wissenschaften der Deutschen 
Arbeitsfront in das Hauptamt fur Technik in der NSDAP., 
Miinchen 5, Erhardstr. 36, iibergefiihrt. Die bisherigen Ar
beiten des Amtes fiir technische Wissenschaften, besonders 
die erfolgreiche Erfinderbetreuung, werden in der bis
herigen Form fortgesetzt. Volksgenossen, die in technischen 
Fragen Rat suchen, wenden sich an die Gauamter fiir 
Technik.

W I R  T S C H A F T L I C H E S
Die Kokerei-Industrie 

der Ver. Staaten von Amerika 1940.

Im amerikanischen Kohlenbergbau werden mit 15—20 o/o 
der Steinkohlenfórderung verhaltnismaBig weniger verkokt 
ais von der Gewinnung in Deutschland, Frankreich, Holland 
und Belgien, wo der Anteil 1938 31 bzw. 22 sowie 35 und 
22 o/o betrug. Er ist aber grófier ais in GroBbritannien, wo 
1938 nur 7,5 o/0 der.Kohlenfórderung verkoktwurden. Geeigi- 
nete Kokskohle liefern die meisten der nordamerikanischen 
Reviere; nach wie vor entfallt aber fast ein Drittel der ge- 
samten Kokserzeugung auf Pennsylvanien, wo die Kokskohle 
des Connelsville-Reviers mengen- und giitemaBig an der 
Spitze steht. Im iibrigen werden aber verhaltnismaGig viel 
Kohlen verkokt, die nach europaischen MaGstaben kaum 
ais eigentliche Kokskohlen bezeichnet werden kónnen. Von 
den insgesamt verkokten 73,8 Mili. t bestanden 64 o/0 aus

Zah len ta fe l  1. Uberblick iiber die Kokerei-Industrie 1940.

Mit | Ohne 
Nebenprodukten

gewinnung
Insgesamt

ZahlderbetriebenenÓfen 31.12.40 12175 9148 21323
Eingesetzte Kohle . . 1000 metr. t 69420 4358 73778
Ausbringen in % . . Koks . . . 70,53 63,66 70,13

Kokslósche 5,37 2,79 5,27
Kokserzeugung. . . 1000 metr. t 49003 2772 51775
Wert des Kokses je t in $ . . . 5,31 4,86 5,28
Gewonnene Nebenprodukte:

G a s .......................... Mili. m3 23585 — 23 585
T e e r ...............\ . . „ „ 2549 — 2549
Schwefelsaures Ammoniak

1000 metr. t 754 — 754
Leichtól.......................Mili. m 3 816 — 816

Wert der Erzeugnisse in Mili. S :
K o k s ......................................... 260,4 13,5 273,8
Kokslósche . ................... ...  . 8,5 0,1 8,6
Nebenprodukte ....................... 159,8 159.8

ZUS. 428,7 13,6 442,3

Zah len ta fe l  2. Die geographische Verteilung 
der Kokerei-Industrie 1940.

Staat Gewinnung 

1000 metr. t

%  der Gesamt- 
gewinnung

Pennsylvanien.......................... 15796 30,5
O h i o ......................................... 7160 13,9
I n d i a n a ...................................... 5818 11,2
New Y o rk .................................. 4610 8,9
Alabama...................................... 4286 8,3
I l l i n o is ...................................... 2735 5,3
M ic h ig a n .................................. 2606 5,0
West-Virginien.......................... 1935 3,7
M ary la nd .................................. 1526 2,9
Massachusetts.......................... 1025 2,0
New Je rse y .............................. 922 1,8
Sonstige Staaten....................... 3356 6,5

insges. 51775 100,0

Kohle mit mehr ais 32o/0 fliichtigen Bestandteilen. 15 o/0 
enthielten 23 bis 31 o/0, weitere 21 o/0 14 bis 22o/o fliichtige 
Bestandteile. Nur 25 o/0 der eingesetzten Kohle waren vorher 
aufbereitet (gewaschen) worden.

Eine besondere Eigentiimlichkeit der amerikanischen 
Kokerei-Industrie besteht in der immer noch beibehaltenen 
Verwendung zahlreicher Ofen ohne Nebenprodukten- 
gewinnung;  namentlich in Zeiten starker Koksnach- 
frage werden die zum Teil jahrzehntealten Anlagen immer 
wieder in Betrieb gesetzt. Gerade fiir die Deckung des 
augenblicklichen kriegswirtschaftlichen Bedarfs werden auf 
die Bienenkorbófen besondere Hoffnungen gesetzt, da sie 
mit geringem Kosten- und Zeitaufwand neu erbaut bzw. 
repa. iert werden koijnen. Die charakteristische Entwicklung 
geht aus Zahlentafel 3 hervor.

Zah len ta fe l  3. Entwicklung der Kokerei-Industrie.

Jahr

Erzeugung in Mili. metr. t 
mit | ohne 

Nebenproduktengewinnung
Insgesamt

1880 _ 3,0 3,0
1900 1,0 17,6 18,6
1913 11,5 30,5 42,0
1918 23,6 27,7 51,3
1920 27,9 18,7 46,6
1929 48,4 5,9 54,3 .
1938 28,8 0,7 29,5
1939 38,9 1,3 40,2
1940 49,0 2,8 51,8

Zah len ta fe l  4. Typen der vorhandenen Koksofen 
Ende 1940.

Typ Betriebene Ofen

Koppers und Koppers-Becker . . . 9787
Semet-Solvay.................................. 1832

771 '
120

Improved Equipment Co. . . • . 60
American Foundation................... 55
Curran-Knowles . . . . . . 46
Parker-Russell................... 27
Roberts Morrissey . . . . 25
Piette ................... 8
D is c o ................... 3

Insgesamt mit Nebenprodukten
gewinnung ............... 12734

Bienenkorbófen . . . 15150

Die techni sche En tw ick l u ng  der Kokerei-Industrie
wird zwar ebenfalls durch eine erhebliche Steigerung der 
einzelnen Ofenleistung gekennzeichnet; jedoch ist der Er- 
rolg nicht so augenfallig wie in manchen europaischen Re- 
vieren. Die Anfang 1941 vorhandenen 12734 Ofen mit 
Nebenproduktengewinnung verfiigten iiber eine durch- 
schnittliche Leistungsfahigkeit von 4235 t jahrlich. Den zu
gleich im Bau befindlichen 565 neuen Ofen wurde eine
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durchschnittliche Leistung von je 4820 t jahrlich zu- 
geschrieben, allerdings ist die Koksqualitat sicherlich er
heblich geringer ais in den westeuropiiischen Revieren, zu- 
mal noch drei Viertel des Kohleneinsatzes in rohem Zu
stande erfolgt. Dagegen wird in den letzten Jahren der 
Sortenmischung zwecks Steigerung der Koksgiite gróBere 
Aufmerksamkeit zugewendet, wobei gewisse Erfolge er- 
zielt wurden. Noch immer werden aber rd. 36 o/o des er
zeugten Gases fiir die Beheizung dar Ofen selbst verbraucht.

Im Sommer 1941 unternahm das Bureau of Mines in 
kriegswirtschaftlichem Interesse eine Untersuchung der 
Kokerei-Industrie und stellte nur eine verhaltnismaBig ge- 
ringe Kapaz i ta tsreserve fest. Die tatsachliche Leistungs- 
fahigkeit der Kokerei-Industrie diirfte Anfang 1942 
65,6 Mili. t Koks betragen haben, wovon fast ein Siebentel 
auf die Erzeugung der Bienenkorbófen entfallt.

Die Verwendung des Kokses erfolgt ganz iiberwiegend 
fiir metallurgische Zwecke.

Zah lenta fe l  5. Leistungsfahigkeit der Kokerei-Industrie.

Mit j Ohne 
Nebenprodukten

gewinnung
Insgesamt

Zahl der Ofen Ende 1940:
In B e tr ie b ....................... 12175 9148 21323
Vorhanden ....................... 12734 15150 27884
Im B au .............................. 492 — 492

Leistung in Mili. metr. t-:
Tatsachlich 1940 . . . . 49,0 2,8 51,8
Moglich 1940 ...................... 53,9 8,7 62,6
Vorgesehen 1941 56,8 8,8 65,6

Zah lentafel  6. Inlandverwendung des Kokses 1940.

Koksverbrauch Mili. metr. t u/o des Gesamt- 
verbrauchs

Hochófen ...................................... 38,45 74,2
GieBereien...................................... 1,87 3,6
Erzeugung von Generator- oder

W assergas.................................. 2,70 5,2

Sonstige industrielle Yerwendung 1,60 3,1
Haushaltungen.............................. 7.23 13,9

insges. 51,85 100,0

Der geringe Anteil des Koksabsatzes fiir Haushalt- 
zwecke erklart sich aus dem iiberlegenen Wettbewerb, den 
namentlich der pennsylvanische Anthrazit fiir die Bedarfs- 
deckung der Zentralheizungen in den Oststaaten, nament
lich auch in Neuyork selbst, ausiibt; auch Naturgas und 
Heizól iibernehmen groBe Teile des Zentralheizungs- 
bedarfs, der in Europa von Koks gedeckt wird.

Die i n te rna t iona le  S te l l ung  der amerikanischen 
Kokerei-Industrie geht aus Zahlentafel 7 hervor.

Zah lenta fe l  7. Weltgewinnung von Koks (in Mili. metr. t).

Land 1929 1938 1939 1940

W e l t .......................................... 144,9 137,0

davon:
GroBbritannien................... .' 13,6 13,0

Niederlande............................... 2,4 3,2

Belg ien ...................................... 6,2 4,9 5,2

Frankreich .............................. 9,1 7,8
Italien.......................................... 0,8 1,7

Ehem. Polen.............................. 1,9 2,5

Ehem. Tschecho-Slowakei . • 3,2 2,4

Sowjetunion............................... 4,7 20,7 16,7

Kanada ...................................... 2,0 1,8 1,8 2,3

Ver. Staaten von Amerika . . . 54,3 29,5 40,2 51,8

Brit.-Indien.............................. 0,8 1,7 1,9

Japan .......................................... 1,5 .

Australien.................................. 0,5 1,2

Im Jahre 1938 sind die Ver. Staaten in der Koks
erzeugung bei weitm  von Deutschland iiberfliigelt worden, 
doch hat sich neuerdings die Herstellung wieder betracht- 
lich gesteigert. Der AusfuhruberschuB macht nur 1,2 o/0 der 
gesamten Erzeugung aus.

Zah l  entaf el 8.
KoksauRenhandel der Ver. Staaten von Amerika 1940.

Empfangsland bzw. Lieferland 1000 metr. t

a) Ausfuhr nach
Kanada ................................................. 656
M e x ik o ................................................. 18

18
Schweden............................................. 9
Sonstigen L andem .............................. 29

insges. 730
b) Einfuhr aus

Kanada ................................................. 70
GroBbritannien...................................... 32
Sonstigen Landem .............................. 0

insges. 102

Einen Uberblick iiber die Nebenproduk tengewin- 
nung gewahrt Zahlentafel 9. Gerade in diesen Erzeug- 
nissen bestehen wahrscheinlich betrachtliche Versorgungs- 
liicken fiir den kriegswirtschaftlichen Bedarf.

Zah len ta fe l  9. Nebenproduktengewinnung 1940.

Erzeugnis Menge
Atisatzwert 
in 1000 $

23585 Mili. m 3
hiervon
Selbstverbrauch d. Kokereien 8412 „ ,

Absatz: Kesselheizung . . 1033 „ 2618
Eisenhiitten . . . 8648 „ 31 172
Leuchtgas . . . . 4291 „ 43931
Sonstige Industrie 836 „ 3650

Ammoniak:
Schwefelsaures Ammoniak . 651 640 t 17876
Ammoniaklósung................... 25815 „ 1798

Leichtól,roh.............................. 816 Mili. m3
unmittelbar abgesetzt 39 „ 829

daraus hergestellt:
Benzol, roh u. gerein. 121 „ 3941

Motorenbenzol . . . 383 „ 8038

Toluol, roh u gerein. 100 „ 6283

Solventnaphtha . . 20 „ 755
X y lo l ....................... 21 „ 1240

Sonstige Erzeugnisse 28 „ 419
Teer, r o h .................................. 2 549 „ .

unmittelbar abgesetzt 1336 „ 16051

daraus hergestellt:
K reosotó l............... 103 „ 1832

„ in Teerlósung 9.3 „ 115

T eerpech ............... 278200 t 12

Sonstige Erzeugnisse 2298

Naphthalin, roh und gereinigt . 
Leichtes Karbol-Ol...................

32875 t 1248

9,20 Mili. m3 216

0,31 „ 29

Phenolnatrium........................... 0.64 „ 14

Pyridin, roh und raffiniert . . 
Sonstige Erzeugnisse...............

0,91 „ 296
390

insges. | 145082

Ein neues Entwicklungsmoment der amerikanischen 
Kokerei-Industrie ist die zunehmende Einfiihrung von Koks- 
ófen zur Gaserzeugung in eigentlichen Leuchtgasfabriken 
der Stadte. 1940 bestanden 16 Anlagen dieser Art, die 
insgesamt rd. 3 Mili. t Koks lieferten.

P A T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen',

bekanntgemacht im Patentblatt vom 2. April 1942

81 e. 1515828. Bernhard Beumer. Maschinenfabrik. Beckum (Westf.). 
Tragrolle fiir Forderaniagen u. dgl. 27.2.42.

81 e. 1515 884. Friedrich Munkert, Essen. Reinigungsvorrichtung fiir 
Bandforderer. 25. 1. 41.

81 e. 1515910. Beumer, Maschinenfabrik, Beckum (Westf.). Fiihrungs- 
leiste aus Gummi fiir Schurren oder Abstreifer von Gurtfórderern o. dgl.
2. 2. 42.

1 In den Gebtauchsmustern und Patentanmeldungen, die mit dem Zu
satz »Osterreich« und »Protektorat Bohmen und Miihren« versehen sind, ist 
die Erklarung abgegeben, daB der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw 
das Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken soli.
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81 e. 1516045. Firma Wilhelm Stóhr, Offenbach (Main). Pfannenfór- 
derer. 19. 2. 41.

81 e. 1516116. J. Pohlig AG., Kóln-Zollstock.#Seilbahn mit einem quer 
zur Hauptstrecke angeordneten und lanjs dieser verfahrbaren Abzweig. 
23. 10. 39. Protektorat Bóhmen und Mahren.

Patent-Anmeldungen1,
die vom 2. April 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
1 b, 6. M. 143851. Erfinder: Dr.-lng. Richard Heinrich, Frankfurt 

(Main). Anmelder: Metallgesellschaft AG., Frankfurt (Main). Betrieb von 
elektrostatischen Scheidern mit zwei iibereinanderliegenden gegenpoligen 
Elektroden; Zus. z. Pat. 687595. 7.1.39. Protektorat Bóhmen und Mahren.

10a, 24/01. B. 185 362. Erfinder, zugleich Anmelder: Karl Bergfeld, 
Berlin-Halensee. Verfahren und Vorrichtung zum Schwelen von backenden 
und blahenden Steinkohlen. 24. 11. 38. Protektorat Bóhmen und Mahren.

81 e, 7. H. 159 584. Erfinder: Hans Ratz, Essen-Stadtwald. Anmelder: 
Hauhinco Maschinenfabrik G. Hausherr, Jochums & Co., Essen. Auszieh- 
bares Fórderband; Zus. z. Pat. 672954. 15. 5. 39.

81 e, 10. M. 146 728. Erfinder: Hermann Hullen, Magdeburg-Hopfen- 
garten. Anmelder: Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG., Magdeburg.
Gummibezogene Stiitzrolle fiir die Aufgabestelle von Fórderbandern. 
20. 12. 39. Protektorat Bóhmen und Mahren.

81 e, 22. M. 142026. Erfinder: Hermann Niebuhr, Braunschweig. An- 
melder: »Miag« Miihlenbau und Industrie AG., Braunschweig. Mitnehmer- 
Trogfórderer. 23. 6. 38.

81 e, 23. L. 102757. Erfinder, zugleich Anmelder: Hans Liittke, Stettin. 
Vorrichtung zum Verteilen von Schiittgiitern oder Fliissigkeiten. 13. 12. 40.

81 e, 48. G. 100073. Eifinder: Wilhelm Lóbbe, Oberaden (Kr. Unna). 
Anmelder: Gcwerkschaft Eisenhiitte Westfalia, Liinen (Westf.). Schacht- 
wendel mit Schleifieinlagen. 17. 5. 39.

81 e, 136. P. 80030. Erfinder: Heinrich Hofmann, Kóln-Klettenberg. 
Anmelder: J. Pohlig AG., Kóln-Zollstock. Bunker mit mehreren, in einer 
Flucht in Abstanden angeordneten verschlieBbaren Auslaufen und einer dar- 
unter iiber einem Fórderband verfahrbaren Oberleitvorrichtung. 18. 11. 39. 
Protektorat Bóhmen und Mahren.

Deutsche Patente.
(Von óem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die fiinfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
la  (32). 718465, vom 9.3.38. Erteilung bekanntgemacht am 19.2.42. 

Dr.-lng.  Ernst  B i e rb r aue r  in Leoben und M e t a l l g e s e l l s c h a f t  
AG. in F r a n k fu r t  (Main). Verfah en zum mcchanischen Trennen von 
grobkórnif/en S offgemischen. E ifinde.: Dr.-lng. Einst bierbrauer in Leoben. 
Der Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Das zu trennende Stoffgemisch, insbesondere Mineralgemisch, wird 
wahrend oder nach einer zur Erzeugung oder Verstarkung der Unterschied- 
lichkeit hinsichtlich ihrer Beneizbai keit durch Wasser dienenden Vorbehand- 
lung mit wassrigen Lósungen oder Emulsionen von in der Schwimm- 
aufbereitung ais Sammler bekannten wasserlóslichen organischen Stoffen 
und Luft mit Wasser abgespiilt und zur Trennung (Scheidung) der Wirkung 
einer wasserabweisenden oder wasseranziehenden Haflmasse ausgcsetzt. Das 
Stoffgemisch kann nach der Vorbehandlung, z. B. in Bunkern, mit warmer 
Luft behandelt werden, bevor es mit Wasser abgespiilt und der Wirkung 
der Haftmasse ausgesetzt wird.

Ib  (6). 718165, vom 2.8.40. Erteilung bekanntgemacht am 12.2.42. 
M e t a l l g e s e l l s c h a f t  AG.  in F r a n k fu r t  (Main). Elektrostatischer 
Scheider mit gegenpoligen Elektroden. Erfinder: Geoig Grave in Frankfurt 
(Main).

Die an Hochspannung liegende Elektrode a des Scheiders, welche die 
leitenden Teilchen das auf eine sich bewegende, geerdete Gegenelektrode b 
(z. B eine umlaufende Walze) aufgegebenen Scheidegutes anzieht, ist ais 
Auffangraum fiir die angezogenen Gutteilchen ausgebildet. Die Elektrode 
ist mit einem gegen die Gegenelektrode offenen, sich in dereń Langs- 
richtung erstreckenden Hohlkórper c versehen, an oder in dem Flachen a 
vorgesehen sind, die mit ihm einen feldlosen Raum e bilden. In diesem 
Raum kommen die von der Elektrode angezogenen Gutteilchen zur Ruhe 
und sinken nieder, so daB sie aus dem Raum ungestórt und unbeeinfluBt 
abgefuhrt werden. Die Flachen d des Hohlkórpers kónnen nach dessen 
Riickwand oder nach der Gegenelektrode zu verstellt werden, so daB der 
EinfluB der Elektrizitat auf die leitenden Teilchen des Scheidegutes den 
jeweiligen Verhaltnissen angepąBt werden kann. Die Flachen d kónnen ais 
Rutsch- oder Gleitflachen fiir die von der Elektrode a angezogenen Gut- 
teilchen- dienen und um eine Achse schwenkbar sein. Ferner kann am unteren 
Ende des Hohlkórpers c eine schrage Austragflache / fiir die im Hohl
kórper aufgefangenen Teilchen des Guies vorgesehen und an dieser Flachę 
eine bezuglich der Austragóffnung des Hohlkórpers verstellbare schrage 
Flachę g angeordnet werden.

lOa (33oi). 718409, vom 4. 10. 36. Erteilung bekanntgemacht am 19.2.42. 
J u l i u s  P i n ts ch  KG. in Ber l in .  Verfahen zum Sshwelen von staub- 
jórmigen Brennstoff en. Erfinder: Dr.-lng. Curt Gerdes in Berlin-Lankwitz.

Die staubfórmigen Brennstoffe werden im freien Fali durch ein von 
auBen bchcizles Róhrenbiindel fallen gelassen, und die fiihlbaie Warme des 
das Róhrenbiindel verlassenden Heizgases wird zur unmittelbaien Trocknung 
der frischen Brennstoffe in einer Mahltrocknungsanlage ausgenutzt. Die 
Heizgase kónnen mit verhaltnismaBig hoher Temperatur, z. B. 400 bis 
500° C aus dem Róhrenbiindel abgezogen und weitgehend ausgenutzt werden, 
weil der Warmebedarf fiir die Trocknung ein Mehrfaches der fiir die 
Schwelung benótigten Warme betragt, und es moglich ist, die Gase in der 
Mahltrocknungsanlage bis auf etwa 100° abzukiihlen. Infolgedessen kann die 
Schwelung innerhalb des fiir die Warmeiibertragung durch Strahlung gun- 
stigsten Temperalurbereiches durchgefiihrt werden, so daB die Abmessungen 
des Róhrenbiindels klein gehalten werden kónnen.

lOa (35). 718228, vom 28. 11. 36. Erteilung bekanntgemacht am 12.2.42. 
J u l i u s  P i n ts ch  KG. in Ber l in .  Einrichtung zum Schwelen von blahen
den Brennstoffen. Zus. z. Pat. 648980. Das Hauptpit. hat angefangen am 
9. 8. 35. Erfinder: Dr. Hans Rosenthal in Berlin-Wilmersdorf.

f

Die durch Heizraume a voneinander getrennten, am unteren Ende 
durch Klappen verschlossenen Schwelkammcrn b des durch das Hauptpatent 
geschiitzten Ofens sind gemaB der Erfindung nur mit einer beweglichen 
Seitenwand c versehen. Diese Wand kann, ohne ihre Beweglichkeit zu be- 
eintrachtigen, wahrend des Schwelvorganges mit einem gleichbleibenden 
Druck gegen die Ftillung der Schwelkammer gepreBt werden. Dazu ist es 
moglich, die Wand mit der unteren Kante auf einer quer durch den Ofen 
hindurchgefiihrten Leiste d mit seitlichem Spiel aufruhen und mit dem 
oberen Ende in einer Nute e eines feststehenden Teiles f des Ofens mit scit- 
lichem Spiel zu fiihren. Die Wand wird durch unter der Wirkung von 
Federn stehende Hebel g o. dgl. in der jeweiligen Lage gehalten. Die be- 
wegliche Wand kann durch nachgiebige Rohrstiicke gegen die ortsfeste 
Wand li der Kammern abgedichtet werden.

lOa (36i2). 718410, vom 7. 8. 38. Eiteilung bekanntgemacht am 19.2.42. 
F r i ed r i ch  Krauss in Wien .  Ein*ich ung zur Bienns4offveiedlung durcli 
Einwirkung warmefuhrender, gasfórmiger Stoffe auf Rohbrennstoffe.

Die Einrichtung hat zur Entleerung um eine annahernd waagerechte 
Achse a drehbare Aufnahmebehalter b fiir die Brennstoffe, in die der von 
dem Feuerungsraum einer Kiaftmaschine o. dgl. kommende warmefuhrendc 
Stoff (Gas) so eingeiiihrt wird, daB die Rohre c, die den vom Feuerungs
raum kommenden Sloff (Gas) leiten, die vom Auspuff der Kraftmaschine 
herkommenden Rohre umschlieCen. Infolgedessen findet ein Warmeausgleich 
zwischen den von der Feuerung und den vom Auspuff herriihrenden Stoffen 
(Gasen) statt. In den Rohren c und d kónnen Absperrmittel angeordnet 
sein, welche die Trennung der Rohre jedes Behalters b von dem Feuerungs
raum und von dem Auspuffraum der Kraftmaschine o. dgl. ermóglichen. 
Es kann daher die Verbindung zwischen den Rohren und den Behaltern 
gelóst und jeder Behalter fiir sich ohne Unterbrechung des Betriebes der 
Einrichtung entleert und wieder gefiillt werden. Um die Behalter nach
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Lósen der Verbindung zwischen ihnen und den Rohren zur Entleerung leicht 
drehen (kippen) zu kónnen, ist fiir jeden Behalter eine entsprechende Vor- 
richtung vorgesehen.

10b Oo-i). 718469, vom 21. 3. 36. Erteilung bekanntgemacht am 19.2.42. 
Herber t  Ku r th  in Speye r und Dr. Theodo r  O e l e n h e i n z  in Ma nn 
heim. Bindę mittel fiir die Brikettierung fester Brennstoffe.

Ais Bindemittel wird lediglich ein Kunstharz im fliissigen Zustand 
yerwendet, in dem der Obergang zum klebrigen Zustand stattfindet. Das 
Kunstharz kann in ólgelóster Form verwendet werden. Der zu brikettierende 
Brennstoff kann auch mit einem  pulverfóimigen Kunstharz ais alleiniges 
Bindemittel bei erhóhter Temperatur derart ve p eBt werden, daB das Harz 
den flussigen Zustand erlangt. in dem der Obergang zum klebrigen Zustand 
stattfindet. Ais Bindemittel kónnen hochalkalische kondensierte Kunstharz- 
flussigkeiten Yerwendung finden. * _______________

35 a (9o8)- 718428, vom 14. 4. 38. Erteilung bekanntgemacht am 19. 2. 42. 
Ma r t ha  Woe rn l e ,  geb.  Hahn ,  und Dip l .-Ing .  H ug o  M u l l e r  in 
S t u t t ga r t .  Ausgleicheinrichtung mit einem durchlaufenden Kraftweg fiir 
mehrseilige Schachtfórderung, Aufziige u. dgl.

Von zwei Seilen der mit hydiaulischen Belastungsausgleichern ver- 
sehenen mehrseiligen Schachtfórderungen, Aufziigen o. dgl. ist ein Ende 
mit einem der Fórderkórbe fest verbunden, wahrend die Enden jedes der 
anderen Seile mit einem Kolben oder Zylinder der hydraulischen Ausgleicher 
verbunden sind. Die Zylinder der Ausgleicher sind dabei paarweise durch 
eine Ausgleithleilung so verbunden, daB der durchgehende Kraftweg aus 
den verschiedenen Einzelseilen und den Ausgleichleitungen bzw. Zylindern 
und Kolben von dem fest mit einem der Fórderkórbe verbundenen Seilende 
zu dem fest mit dem zweiten Fórderkorb verbundenen Seilende gebildet wird.

Z E 1 T S C H R I F T E N S C H A  U'
(Eine Erklarung der Abkiirzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten

Geologie und Lagerstattenkunde.

Kohlenentstehung. Agde, G., H. Schiirenberg und 
R. Jodl: D ie Res tkoh len  der B raunkoh len  ais Be- 
weismittel fiir  die L ign in theo r ie  der K o h le n 
entstehung. Brennstoff-Chem. 23 (1942) Nr. 6 S. 63/66*. 
Untersuchungsproben. Róntgenographische Untersuchungen 
und Priifung der Wasserbindungsverhaltnisse. Auswertung 
der Untersuchungsergebnisse zum Beweis der Lignin
theorie.

Karbon. Keller, Gerhard: Der Bau des S tockumer  
Hauptsatte ls und das Verha l ten  der Sa tane l l a  im 
Dei lbachtal  bei Nierenhof .  Jb. Reichsstelle Boden- 
forsch. 60 (1939) S. 121/42*. Lage des Untersuchungs- 
gebietes und seine bisherige geologische Bearbeitung. Die 
Stratigraphie der Schichtfolge am Deilbachtal. Die Tek
tonik des Stockumer Sattels nórdlich von Nierenhof. Be- 
trachtungen zur Tektonik und zum weiteren Verhalten der 
Satanella am Westende des Stockumer Hauptsattels.

Bergtechnik.

Allgemeines. Klein, Rudolf: D a s  A n t i m o n - G o l d -  
vorkommen von M edz ib rod  und  Hronom in der 
Slowakei. Berg- u. hiittenm. Mh. 90 (1942) Nr. 3 S. 34/38*. 
Geologische und lagerstattliche Verhaltnisse. Bergbauliche 
Erschliefiung und Ausbeutung der Vorkommen. Zu
sammensetzung und Verarbeitung der Erze.

Dobransky, Rudolf: Der E rzbe rgbau  in Griechen- 
land. (SchluB.) Met. u. Erz 39 (1942) Nr. 6 S. 111/13. Berg
bauliche Gewinnung von Nickel- und Chromerz, Bauxit, 
Schwefelkies. Antimon- und Molybdanerz. Metall- 
erzeugende und -verarbeitende Industrie. Einfuhr von 
Metallen und Metallwaren. AuBenhandelsstruktur.

Abbau. Malter, F.: P f lege  der Stah ls tempe l .  Berg
bau 55 (1942) S. 71/73. Eine wichtige Voraussetzung fiir 
die wirtschaftliche Verwendung des Stahlstempels ist das 
richtige Ansprechen seiner die Nachgiebigkeit bewirkenden 
Teile. Diese miissen eine Verkiirzung des unter Druck 
stehenden Stempels unbedingt in dem MaBe zulassen, das 
dem unvermeidbaren Absinken der Gebirgsmassen ent- 
spricht. Mitteilung von Erfahrungen und Beobachtungen, 
welche die geeignete Stempelpflege und Vermeidung kost- 
spieliger Beschadigungen zum Gegenstande haben.

Conradis, Heinz: D ie gesch ich t l iche  E n tw ic k l u ng  
d e r  B a g g e r t e c h n i k .  Braunkohle 41 (1942) Nr. 12
S. 121/27*; Nr. 13 S. 136/39*. Handbewegte Gerate. Kran- 
und Greifbagger. Radbagger. Eimerkettenbagger. Lóffel- 
bagger. Die ins einzelne gehenden Ausfiihrungen schlieBen 
mit einem Zeitpunkt ab, in dem die ais historisch anzu- 
sehende Entwickung vollendet war und nunmehr der be- 
kannten planmafiigen industriellen Ausgestaltung Platz 
machte.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Werkstoffe. Petrak, F.: W e rk s to f  f um s t e l l u n g  an 
Armaturen. Z. VDI 86 (1942) Nr. 11/12 S. 162/66*. An 
Beispielen aus derArmaturenindustrie werden Móglichkeiten 
der Werkstoffumstellung und -einsparung gezeigt, die sich 
sinngemafi vielfach auch in anderen Industriezweigen an- 
wenden lassen. Durch Typenbeschrankung, Hóchst- 
gewichtsbegrenzung, Verwendungsverbote, Ubergang auf 
hochwertige Legierungen unter Herabsetzung des Kupfer- 
und Zinngehaltes sowie eine Reihe weiterer MaBnahmen 
hat die Armaturenindustrie, die ehemals zu den 3 gróBten 
Metallverbrauchern gehorte, vorbildliche Umstellarbeit ge- 
leistet.

• j  1 ^ 'nse'*'8 bedruckte Abzuge der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monałlichem Versand zum Preise von 2,50 9łJl 
fur das Vierteljahr zu beziehen.

14—16 veróffentllcht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Wirtschaft und Statistik.
V. d. Decken, S. E.: Lebensmi tte lpreise.  Dtsch. 

Volkswirt 16 (1942) Nr. 23 S. 729/30. Der Verfasser unter- 
sucht sehr eingehend und kritisch die Fragen einer land- 
wirtschaftlichen Erzeugungssteuerung iiber die Lenkung 
durch die Preise und vermittelt sehr aufschluBreiche Ein- 
blicke in das Preisgebaude der Nahrungsmittel. Mit fort- 
schreitender Verfeinerung der landwirtschaftlichen Markt- 
ordnung sei die Preissteuerung immer mehr ausgebaut 
worden. Beim Aufbau der landwirtschaftlichen Markt- 
ordnung sei das Festpreissystem einmal durch das Be- 
streben, der Landwirtschaft nach den Hungerpreisen der 
Krisenjahre wieder eine solide wirtschaftliche Grundlage 
zu geben, bestimmt worden und auf der anderen Seite sei 
unter der Devise »Verbraucherschutz« vom Reichsnahrstand 
selbst eine Politik der Beschrankung aller Preiswiinsche 
auf das Notwendigste betrieben worden. Fiir die Beur- 
teilung landwirtschaftlicher Preisfragen sei die Unter- 
scheidung wichtig zwischen dem, was im Zuge der land
wirtschaftlichen Marktordnung ais planvolle Einrichtung 
und dem, was im Vollzug von Notlósungen entstand. Die 
Marktordnung habe von vornherein Ausgleichskassen vor- 
gesehen, welche die Auswirkungen der órtlich und zeit- 
bedingten Unterschiede in den Erzeugerpreisen auf den 
Verbraucherpreis verhindern. Durch die verstarkten Preis- 
stiitzungen mit Reichsmitteln iiber die Reichsnahrstand-. 
organisation sei das ohnehin komplizierte Preisgebaude fiir 
Nahrungsmittel noch verwickelter geworden. Es sollten da
her, wo nur irgend móglich, direktere Wege gegangen 
werden, d. h. der Preisausgleich innerhalb der nahrstandi- 
schen Marktordnung miisse auf die typischen Aufgaben- 
gebiete beschrankt werden.

Sozialpolitik: S o z i a lp o l i t i k  und  sozia le Kriegs- 
f i ihrung. Reichsarb.-Bl. (1942) Nr. 7 S. V 125/26. Die Aus
fiihrungen gehen sehr zutreffend von der durch den Welt
krieg vermittelten Kenntnis aus, wie wichtig neben der 
militarischen die politische Unbesiegbarkeit sei, und er- 
bringen den Nachweis, daB namentlich die Sozialpolitik 
hierzu Entscheidendes beitragen kann. Weil es sich darum 
gehandelt habe, das deutsche Volk in eine solche politische 
Verfassung zu bringen, dafi es gegeniiber jedem Gegner 
und jeder Kriegsdauer standhalten konnte, sei von Anfang 
an die entscheidende Wichtigkeit einer aufbauenden Śozial- 
politik, die den aus sozialen Spannungen drohenden Ge
fahren sichere Damme entgegensetzte, in das Progratnm 
des Fiihrers eingesetzt worden. Die der Kraft des National- 
sozialismus verdankte neue Sozialpolitik sei auf die Móg- 
lichkeit eines neuen Krieges hin bestimmt gewesen und 
manche MaBnahmen seien durch diesen Gesichtspunkt be
dingt gewesen. Was in den 9 Jahren seit der Macht- 
ergreifung auf diesem Gebiete geleistet worden sei, biete 
die Gewahr dafiir, daB das deutsche Volk in seiner sozialen 
Verfassung unangreifbar geworden sei. Weil die neue 
Sozialverfassung den inneren Frieden gestalten und sichern 
sollte, konnte sie zur Kriegsriistung werden und im Krieg 
einen Panzer bilden, an dem alle Versuche des Feindes, die 
innere Front anzugreifen, ohnmachtig abprallen.

Berufsausbildung. Studders, H.: D ie O r d n u n g  der 
indus tr ie l len  Be ru fs ausb i ldung  im Kriege. Stahl u. 
Eisen 62 (1942) Nr. 10 S. 207/08. Ais Leiter der Abteilung 
»Industrielle Qualitatsarbeit« in der Reichsgruppe Indu
strie gibt der Verfasser einen zusammenfassenden Uber- 
blick iiber die Neuordnung der industriellen Berufsaus
bildung, die in vier groBen Abschnitten durchgefuhrt 
wurde. Die im Jahre 1934 begonnene Neuordnung habe 
zum Ziele gehabt, der Industrie in Gegenwart und Zu- 
kunft eine an Anzahl und Eignung geniigende Menge hoch* 
ąualifizierter Krafte zur Verfiigung zu stellen. Die erste 
Aufgabe sei gewesen, Klarheit dariiber zu schaffen, welche



228 G lu c k a u f /o. lanrKanfc!) 11Łtl l0

Ausbildungsberufe zu den hochqualifizierten Erwachsenen- 
berufen in den einzelnen Industriezweigen fuhren sollten. 
Dabei sei bewuBt angestrebt worden, die Zahl der Aus
bildungsberufe gering zu halten, weil dadurch die Aus^ 
bildungsgrundlage verbreitert und auch die sozialen Aus- 
sichten des Berufstragers giinstiger gestaltet werden 
konnten. Bisher seien in der Industrie etwa 290 Lehr- 
berufe und vorIaufig 220 Anlernberufe geschaffen worden. 
Der zweite Abschnitt der Arbeiten habe der Uberpriifung, 
der Beratung und der Uberwachung der Ausbildungsfirmen 
gedient, um die gewonnenen Erkenntnisse bis an den 
letzten Ausbildungsbetrieb heranzubringen. Kein indu- 
strieller Betrieb diirfe in der Ausbildung tatig sein, dec 
nicht auf seine Eignung gepriift und mit dem entsprechen
den Rat versehen in seiner Ausbildungszeit laufend iiber- 
wacht wiirde. Ein drittes sehr wesentliches Aufgaben- 
gebiet sei dann die Heranbildung geeigneter Ausbildungs- 
personen gewesen. Der Betriebsfiihrer miisse alles tun, 
um sicherzustellen, daB der Nachwuchs fachlich und 
charakterlich nur den besten Gefolgschaftsangehórigen an- 
vertraut werde. In Zukunft solle kein Ausbildungsbetrieb 
Lehrlinge ausbilden, der nicht wenigstens einen Meister 
hat, der sich ais Lehrmeister im wahren Sinn bezeichnen 
darf, d. h. der neben seiner fachlichen Meisterschaft auch 
die Erziehereigenschaft besitzt. Ais letztes sei der Aufbau 
eines geeigneten Priifungswesens durchzufiihren gewesen. 
Die weitgehende ehrenamtliche Mitarbeit in den Priifungs- 
ausschiissen verdiene besondere Anerkennung. Die Tat- 
sache, daB der auf Grund der bestandenen Priifung aus- 
gestellte Facharbeiterbrief auf einen reichseinheitlich fest- 
gelegten Berufsnamen laute und daB der hinter dieser Be- 
rufsbezeichnung stehende Berufsinhalt in allen Teilen deś 
Reiches gleich sei, habe nicht nur fiir die Industrie, sondern 
auch fiir die staatliche Arbeitseinsatzpolitik eine groBe 
Bedeutung. In das groBe Ziel dieser Arbeitseinsatzpolitik 
miinde aber die Arbeit der Reichsgruppe Industrie zur Neu-/ 
ordnung der Berufsausbildung ein.

P E R S O N L I C H E S
Der Bergrat Dorn en vom Bergrevier Kattowitz-Siid 

ist zum Ersten Bergrat daselbst ernannt worden.
Der Bergassessor von und zu Loewenstein vom 

Bergrevier Essen 1 ist an das Oberbergamt Saarbrucken 
versetzt worden.

Zur zunachst kommissarischen Beschaftigung iiber- 
wiesen und mit der Wahrnehmung der Geschafte der in 
Klammern angegebenen Dienstgeschafte sind beauftragt 
worden:

Der Erste Bergrat Dr.-Ing. Mu l le r  vom Bergrevier 
Magdeburg dem Oberbergamt Halle (Saale) (Oberbergrat 
ais Mitglied eines Oberbergamts),

der Erste Bergrat Mor i t z  vom Bergrevier Senften- 
berg dem Bergrevier Magdeburg (Erster Bergrat},

der Bergrat D iet r ich  vom Bergrevier Cottbus dem 
Bergrevier Senftenberg (Erster Bergrat).

Fiir den ausgeschiedenen Honorarprofessor, Oberberg
rat WeiB leder,  ist der Bergrat Schnier in Breslau be
auftragt worden, vom Wintersemester 1941/42 an in der 
Fakultat fiir Bergbau und Hiittenwesen der Technischen 
Hochschule Breslau die »Wetterfiihrung und den Gruben- 
ausbau« in Vorlesungen und Ubungen zu vertreten.

Der Lehrbeauftragte in der Fakultat fiir Bergbau und 
Hiittenwesen der Technischen Hochschule Breslau (Braun- 
kohlentagebaue), Dr.-Ing. habil. W óh lb ie r ,  ist zum ordent- 
lichen Professor ernannt und in die freie Planstelle fiir 
Bergbaukunde und Bergwirtschaft der Bergakademie in 
Freiberg (Sa.) berufen worden.

Den Tod fiir  das Va te r land  fanden :  

am 10. Marz im Osten der Bergbaubeflissene Gerhard 
Wóstend iek ,  Unteroffizier, im Alter von 22 Jahren, 

am 24. Marz im Osten der Bergbaubeflissene Max 
Flegel ,  Gefreiter und Geschiitzfiihrer in einem Artillerie- 
Regiment, im Alter von 21 Jahren.

Gestorben:

am 10. April in Gelsenkirchen der Bergassessor Otto7 
Brand,  Bergwerksdirektor der Zechen Consolidation und 
Unser Fritz der . Mannesmannróhren-Werke, Wehrwirt- 
schaftsfiihrer, im Alter von 43 Jahren.

U m fa S Je u tf if ie t :  S&Etgfeute

Mitteilung an die Mitglieder.

W ir  konnen heute den M itgliedern des VDB. die 

besonders erfreuliche M itteilung machen, daB es nach 

jahrelangen Bemuhungen gelungen ist, den gróBten 

Teil der s. Z. bei der zwangsmafiigen Auflósung des 

»V erbandes  t e c h n i s c h e r  Grubenbeamtenc<  und 

seiner Unterabteilungen beschlagnahmten Vermógens- 

werte von der DAF. zuriickzuerhalten. Auf Grund 

eines zwischen der DAF . und dem N SBDT . getrof- 

fenen Abkommens vom '23. Januar werden von der 

DAF. von dem iibernommenen Vermógen von 

32907,29 SUt

19950 StM

zuriickerstattet, die in voller Hóhe dem VDB. iiber- 

wiesen werden. Es handelt sich bei diesem Betrag 

um rd. 60o/o der s. Z. beschlagnahmten Vermógen; 

dies entspricht ungefahr dem Prozentsatz der Mit

glieder, die aus dem alten V tG . in den VDB . iiber- 

getreten sind.

Der Betrag w ird im Verhaltnis der bei den ein

zelnen V e r e i n e n  t e c h n i s c h e r  G r u b e n b e a m t e n  

beschlagnahmten Gelder an die aus ihnen hervor- 

gegangenen Untergruppen des V e r e i n s  Deutscher  

B e rg le u te  zur Auszahlung gelangen.

Es ist uns ein Bediirfnis, den in Frage kommenden 

Stellen der DAF. und namentlich der Reichswaltung 

des NSBDT. den herzlichen Dank des VDB . zum Aus* 

druck zu bringen fiir das den Belangen des VDB . ent- 

gegengebrachte weitgehende und groBztigige Ver- 

standnis.

Der Vorsitzende: Der Geschaftsfiihrer:

von  V e lsen  . W i i s t e r

Ortsgruppe Dortmund.
Sonntag, den 19. April, 17 Uhr, findet im Saale der 

Reinoldi-Gaststatten in Dortmund, ReinoldistraBe, ein Vor- 
trag des Herrn Bergrat W. Bi tzer  iiber das Theraa 
»Finnland« (mit Lichtbildern) statt (mit Damen). An- 
schlieBend kameradschaftliches Zusammensein. W ir bitten 
um rege Beteiligung.

Wencker, Vorsitzender der Ortsgruppe Dortmund.

Ortsgruppe Konigsborn.
Samstag, den 25. April, 18 Uhr, findet im Hotel Berg- 

heim in Kamen (Westf.) ein Vortrag des Herrn Dr. Speth- 
mann, Essen, iiber das Thema »GeschichtIiche Forschungen 
iiber die Entwicklung des Ruhrbergbaus und seiner lieiini- 
schen Eisenindustrie« mit Lichtbildern statt. AnschlieBend 
kameradschaftliches Zusammensein. W ir bitten um rege 
Beteiligung.

M ai w eg, Vorsitzender der Ortsgruppe Konigsborn.

Ortsgruppe Bochum.
In Gemeinschaft mit der Vereinigung fiir technisch- 

wissenschaftliches Vortragswesen (TWV), Bochum, findet 
Donnerstag, den 30. April, in der Zeit von 17-18.30 Uhr, 
im groBen Hórsaal der Westfalischen Berggewerkschafts- 
kasse ein Vortrag des Herrn Ingenieur Lomberg,  Essen 
iiber das Thema »KurzschluBstrombegrenzung in den elek- 
trischen Anlagen der Zechenbetriebe« (mit Beispielen aus 
der Praxis) statt. Eintrittsgebiihr 1,50 MM, Karten beim 
Schulbiiro der WBK. Bochum, Herner Str. 45. W ir bitten 
um rege Beteiligung.

Jacob, stellv. Vorsitzender der Ortsgruppe Bochum.

Nachruf.
Unser Mitglied Herr Gustav Thissen, Ausbildungs- 

leiter der Zeche Kónigin Elisabeth, ist am 13. Marz ge
storben. Wir verlieren in dem Verstorbenen ein eifriges und 
treues Mitglied und einen guten Kameraden. Ein ehrendes 
Gedenken wird ihm bewahrt bleiben.

Ortsgruppe Essen.


