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Feinlangenmessung im Stollen unter Verwendung des ZeiBschen optischen Lotes.
Von Dr.-Ing. F r i t z  Lóschner, Kaprun (Gau Salzburg).
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Der Vortrieb in langen Stollen, wie sie im Zuge der 
neuzeitlichen EnergieversorgungdesGroBdeutschen Reiches 
bei den GroBwasserkraftanlagen in den Alpen ausgefiihrt 
werden, bringt geodatisch viel Interessantes mit sich.

Ubersicht iiber die MeBverfahren.

Ais Methoden fiir die Langenmessung im Stollen 
kommen in Betracht:

1. Messung m it  Mefilatten (mit Keilschneiden oder 
Strichlatten) langs gespannter Schnur.

Fur einen guten Arbeitsfortschritt sind drei Latten zu 
verwenden. Das Verfahren erfordert gróBeren Zeit- und 
Arbeiteraufwand, ist daher im allgemeinen weniger wirt- 
schaftlich. Die Reststiicke werden an einer MeBspitze oder 
durch Auf- bzw. Absenkeln unter Zuhilfenahme eines MaB- 
stabes gemessen. Die hohe Genauigkeit, die man durch die 
scharfe Aneinanderreihung der Latten langs gespannter 
Schnur erreicht, wird bei der Reststuckmessung mit Senkel- 
ablotung nicht erzielt. Selbstverstandlich ist die Neigungs- 
bestimmung der gespannten MeBschnur zwecks Reduktion 
auf die Horizontale durchzufiihren. Die Latten miissen vor 
und nach der Messung auf einem Komparator geeicht 
werden, dessen Lange mit Normalmeterstaben und MeB- 
keil jeweils bestimmt wird.

Eine Messung ohne Eichung der Mefilatten, wie sie z. B. beim rd 
8,5 km langen Tauemtunnel yorgenommen wurde, ist nicht vollwertig und 
entspricht nicht dem Arbeitsaufwand. Es wurde damals gegeniiber der aus 
der Triangulierung errechneten Lange eine Differenz von rd. 2,p m fest- 
gestellt, also ein Fehlerverhaltnis von 1 : 2900. Eine Cberprufung der 
Triangulierungsergebnisse ist auf Grund einer solch unsicheren Messung 
nicht gut móglich.

Mit einer sorgfaltig durchgefuhrten Lattenmessung langs gespannter 
Schnur laBt sich bekanntlich der mittlere Fehler (m. F.) einer Einzel- 
messung der Langeneinheit (lm) mit ±  0,2 bis 0,5 mm erzielen, wonach der 
m. F. der Einzelmessung von 100 m (bei Annahme des Quadratwurzel- 
gesetzes) mit f  2mm (1 : 50000) bis i  5 mm (1 : 20000) und der m. F. 
der Einzelmessung von 400 m mit f  4mm (1 : 100000) bis ^  10 mm 
(1 :40000) angenommen werden kann.

Da nun aber die Hauptabsteckungen nur an Samstagen 
oder Sonntagen bei eingestelltem Stollenvortrieb und zudem 
nur mit sehr beschranktem Zeitaufwand vorgenommen 
werden kónnen, miissen im Stollen MeBstrecken von 300 
bis 600 m in móglichst kurzer Zeit bewaltigt werden: Die 
Lattenmessung kommt daher ais zu schwerfallig nicht in 
Frage.

2. Ich habe erwogen, .die modernen Verfahren der 
optischen Langenmessung im Stollen anzuwenden. Ver- 
suche mit der Zeifi-Dimefi-Einrichtung sollten die Beleuch- 
tungs- und Aufstellungsmóglichkeiten aufzeigen. Bei kurzeń 
Entfernungen bis 50 m wurden gute Ergebnisse erzielt, 
bei gróBeren Entfernungen ergaben sich Schwierigkeiten 
in der gleichmaBigen Beleuchtung der Querlatte, die zwei 
MeBgehilfen mit der Stollenlampe vornahmen. Der Ar
beitsfortschritt wurde durch die Nebenumstande bei der 
Aufstellung und Beleuchtung aufgehalten. Auf einer Probe- 
strecke von 260 m ergab sich eine Differenz von 6 cm 
gegeniiber einer prazisen Stahlbandmessung, also eine Ge
nauigkeit von etwa 1/4000. Zum Abstecken von kleineren 
Stollenteilen und Winkelziigen im Stollen hat sich die Di- 
meB-Einrichtung ais durchaus brauchbar und wirtschaft- 
lich erwiesen, namentlich auch fiir die Einmessung und.  
Absteckung von Schragschachten.

Ein Reduktionstachymeter Bofihard-Zeifi stand zur Untersuchung nicht 
zur Verfugung. Die Firma Zeifi gibt eine Genauigkeit im Stollen von 10 bis 
16 mm auf 100 m an. Zur gleichmaBigen Beleuchtung der Latte verw'endete 
sie Benzinlampen mit einem Reflektor. Dieselben durfen wegen des Luft- 
flimmerns nicht in der Ziellinie aufgestellt werden.

Zu erwagen ware auch die Entfernungsmessung mit Theodolit und Basis- 
la|̂ e, dereń Zielmarken elektrisch beleuchtbar sind. Bei einem Winkelfehler
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eine Genauigkeit von i  5 cm auf s =  100 m (also 1 2000) erzielen. Hat man 
eine Basislatte von b =  1,50 m zur Verfugung, so liefie sich unter sonst 
gleichen Bedingungen eine Genauigkeit von rd. i  3 cm auf 100 m erzielen. 
Langere Basislatten sind im Vortriebstollen nicht anwendbar. Eine kurzere 
Zielweite erweist sich nicht ais praktisch vorteilhaft, da zwischen den Fest- 
punkthektometem erst Punkte in der Achsrichtung eingewiesen werden 
miifiten, was auf Kosten der ohnehin kurz bemessenen Zeit der Hauptab- 
steckung ginge.

Die optischen Verfahren sind anwendbar, wrenn auf 
eine gróBere Langengenauigkeit bei geraden Stollen ver- 
zichtet werden kann. Sind jedoch bei einem langeren 
Stollen Knickpunkte vorgesehen, so erweist sich diese Ge
nauigkeit ais unzureichend, wenn man einen gróBeren 
Durchschlagfehler vermeiden will. Fiir eine sachgemaBe 
Absteckung eines Stollens, der Knickpunkte aufweist, muB 
eine Genauigkeit der Langenmessung von 1/30000 bis 
1/20000 fiir 100 m verlangt werden. (3 bis 5 mm fiir 
100 m.) Eine solche Genauigkeit laBt sich durch optische 
Messung nicht erreichen.

3. Mit der Invardrahtmessung ais Sonderausriistung 
fiir geodatische Feinmessungen erzielt man besonders hohe 
Genauigkeiten von 1/200000 bis 1/300000. Dieses Arbeits- 
verfahren laBt sich aber bei den Arbeiten des Bauingenieurs 
und Montanistikers nur selten anwenden, weil die notwen
dige Sonderausriistung meist nicht zur Verfiigung steht. 
Ubrigens iibersteig^die mit ihr erzielbare hohe Genauigkeit 
die Anforderungen im Stollenbau.

4. Im Folgenden wird nun das MeBverfahren mitStahl- 
band und opt ischer A u f l o t u n g  in den Endpunk ten  
beschrieben, wie ich es beim Bau der mehrere Kilometer 
langen Stollen in den Alpen anwende. Auf Grund der ge- 
machten Erfahrungen wird auch die erreichte Genauigkeit 
angegeben.

Zur Ausriistung gehórt ein in Dezimeter geteiltes, 20 m 
langes StahlmeBband. Nullpunkt und 20-m-Punkt liegen 
rd. 20 cm von den Enden, an denen breite Handgriffe be- 
festigt sind. Auf den messingenen Meterplattchen habe ich 
die Meter durch einen feinen Querstrich bezeichnen lassen, 
auf den beim Messen die Zunge einer Lóschnerschen 
Anreihe1 eingestellt werden kann. Der Querschnitt der von 
den Werkstatten Hildebrand—Wichmann gelieferten MeB- 
bander betragt 11 x  0,4 mm =  4,4 mm2. Diese MeBbander 
haben bei der Spannung von 10 kg und der Temperatur 
von + 18 °C  die Lange von 20 m± einer geringfiigigen 
Bandverbesserung von wenigen Zehntelmillimetern. Die 
beim gewóhnlichen Feldmessen vielfach iibliche Spannung 
von 10 kg kann bei den Feinmessungen im Stollen nicht 
angewandt werden, weil das Arbeiten mit Ziehstaben zu 
grob ist und leicht ein Verschieben der Anreihen mit sich 
bringt. Das GebrauchsmeBband wird daher freihandig mit
5 kg unter Zuhilfenahme zweier Zimmermannsnagel ge- 
spannt. Seine Lange wird durch Vergleich mit einem von 
der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt bei -f 20° C ge- 
eichten NormalmeBband an einem Komparator jeweils vor 
bzw. nach der Stollenmessung bestimmt.

Die Temperatur wird mit verglichenen FueBschen 
Schleuderthermometern gemessen, die in halbe Celsius- 
Grade geteilt sind. Im Stollen werden die Thermometer an 
geeigneten Stellen der MeBstrecke aufgehangt und die Ab- 
lesung unter Zuhilfenahme einer elektrischen Taschenlampe 
gemacht. Bei der an sich ziemlich gleichmaBigen Tem
peratur im Stollen geniigt die Ermittlung an einigen Stellen 
der MeBstrecke.

Die zwischen dem Fórdergleis genugend ebene Stollen- 
sohle ist auch bei Schragschachten fiir das Messen mit MeB- 
band gut geeignet. (Abb. 1) Die MeBstrecke wird durch 
zwei in der Nahe der Festpunkte eingewiesene Nagel

1 Anreihevorrichtung. s. J o rda n-E gg e r t :  Handbuch furVermessungs- 
kunde, Bd. !I'1, 1931. S.61
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und N2 mit feinem Feilstrich quer zur MeBrichtung in 
3 Teile geteilt (Abb. 2) und die MeBrichtung durch eine 
gespannte Schnur bezeichnet. In Abb. 2 sind mit A und B 
die aus Sicherheitsgriinden vertieft angeordneten Festpunkte 
bezeichnet und mit Nt und N2 die in Bodengleiche, namlich 
in Gleisschwellen eingeschlagenen Nagel, die mit Quer- 
strichen versehen sind. Die Messung beginnt bei N1} mit 
dessen Feilstrich der Nullpunkt des mit 5 kg gespannten 
MeBbandes zur Deckung gebracht wird. Auf den 20-m- 
Querstrich des MeBbandes wird nun der Zeiger einer An- 
reihe eingestellt.

Abb. 1. MeBstrecke zwischen Gleis. (Vertiefter MeBpunkt; 
ZeiB-Theodolit II).
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Abb. 2. Anordnung der MeBstrecke.

Es sind 4 MeBgehilfen erforderlich: Der erste halt 
mit Hilfe eines groBen Nagels den Anfang des MeBbandes 
fest und folgt den Anweisungen des zweiten MeBgehillfen, 
der den MeBband-Nullpunkt genau auf den Feilstrich bzw. 
bei den weiteren Stahlbandlagen auf den Index der Anreihe 
einstellt. Der dritte MeBgehilfe spannt mit Hilfe einer 
geeichten Zugwaage das MeBband auf genau 5 kg, wobei 
ihm ebenfalls ein groBer Nagel zur Unterstiitzung dient. 
Der vierte MeBgehilfe stellt die Anreihe mit der Feinstell- 
schraube auf den 20-m-Querstrich des MeBbandes ein. Da
mit ist eine MeBbandlange abgesteckt, der Nullpunkt des 
MeBbandes kommt jetzt an die vorne liegende Anreihe- 
vorrichtung, und der Vorgang wird wiederholt. Das MeB
band liegt von der zweiten Lage angefangen zwischen zwei 
Anreihen ausgespannt.

Besonders ist darauf zu achten. daB die Anreihe, an die die nachste 
MeBbandlange angereiht wird, wahrend des Vortragens des MeBbandes nicht 
verschoben wird. Der vierte MeBgehilfe, der die Feinstellschraube der An- 
reihe bedient, hebt daher nach dem Rufę: »Auf. Zahl der MeBbandlange !- 
das MeBband auf und laBt es wahrend des Vortragens durch seine Hand 
laufen, was auBerdem den Vorteil hat, daB keine MeGbandverdrehung statt- 
finden kann. Er ubernimmt die abgehobene rikkwiirtige Anreihe und geht 
/um 20-m-Punkt vor.

Vor der Markę N2 ergibt sich das Reststiick r’ folgen- 
dermaBen: Der Nullpunkt des vorgetragenen MeBbandes 
wird an die zuletzt eingestellte Anreihe angelegt und bei 
N? ein ArgentanmeBstabchen auf das MeBband aufgeklemmt. 
Die zweite Anreihe wird auf den Feilstrich des Nagels N,

eingestellt und an ihrem Zeiger auf dem ArgentanmeB
stabchen die Reststiickablesung auf 0,1 mm gemacht.

Die Riickmessung erfolgt unabhangig von der ersten 
Messung. Das MeBband braucht nicht umgekehrt zu 
werden: der 20-m-Punkt ubernimmt die Stelle des Null- 
punktes. Die beiden MeBgehilfengruppen wechseln ihre 
Platze, da sich die Zugwaage immer an dem durch die 
MeBrichtung bestimmten Vorderende des MeBbandes be- 
finden muB. Das Reststiick r" wird bei N, abgelesen. Durch 
Mittelung erhalten wir dann:

t '  +  t "  

r  2

Die Differenz d = r' r" gibt das Mafi fiir die innere Ge- 
nauigkeit der Messung. In d ist also Einstellfehler, An- 
reihefehler und Ausriickungsfehler enthalten (Zahlen
tafel 1).
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81,9612
,960, 1,0 81,960,

A

2 11.3.39
+  0,4 
+ 0,4

42,448!
,4478 0,3 42,448„

3 8.5.39
+ 8,1 
+ 7,5

175.5280
,531„

3,0 175,529s 2 h

4 26.5.39
+ 8,7 
+ 9,0

250,577,
,570; 7,2 250,5738 2h

c

5 5. 8 . 39
+ 1 1 ,6  
+  1 1 ,0

207,465,
,4650

0,3 207,465, ] h 30 m

6 2.9. 39
+ 8,3 
+ 8,1
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,023f) 2,2 92,022,

s
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7 2.9.39 + 8,1 
+ 7,9
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,2076 5,3 105,210,

c
OJ
"o

8 16.9.39
+ 6,3 
+ 6,6

252,421,
,417* 4,2 252,4193 l h 25m
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9 2.3.40
+ 6,8 
+  6,8

271,6974
,703, 6,5 271,7006 1 1 *

10 27.4.40 + 7,8
274,072!

,0760 3,9 274,0740

11 6.7.40 + 7,5 370,309,
,300„ 9,2 370,3040 -

12 17.2.40 + 6,5 154,0536
,0568 3,3 154,055,

\ u

A

13 17.2 40 + 4,0 246.038s
,033, 5,1 246,0362

> lh45m

14 28.4.40 +  8,0 194,037s
,042, 4,3 194,0400

15 28.4.40 +  8,0 196,5040 
,496, 7,2 196,500,

16 8.6.40 + 7,4 197,1470 
,140„ 7,0 197,1435 3

cd lO

17 8.6.40 +  8,3
195,4645

,460, 3,7 195,462,;
0 T3

C
3

18 7.7.40 +  7,0
198,0128

,007s 5,5 198,010,
4ł

CA
- C
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J9 20.7.40 + 8,7 53,7998
,800, 0,6 53,800,

Li.
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£

20 15.9.40 + 7,8 344,611,
,613„ 2,8 344,6126 1 h 35 m >

21 15.9. 40 + 7,8 456,333, 
.3210

12,4 456,327,

22 16.2.41 + 5,9 597,937„ 
,92% 8,6 597,933, 3 h

23 26.4.41 + 5,3 399,440,
,450, 9,6 399,4456

>

24 16.9.40 +  5,4 350,428, 
, ,4368

8,7 380,4325 i

25 16.9.40 +  5,5 46,629,
,629, 0,0 46,629, V)

: 3

26 1.2.41 + 5,0 349,5438
,5526 8,8 349,5482 I h 15m

n

S
■0
B

27 15.3.41 + 5,0 498,033,
,042o 8,3 498,0378 1 h 30 m u

V
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c

28 27.4 41 + 5,7 298,2I0„
,207e 2,8 298,209,
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£

29 15.5.41 + 5,6 146,137fi 
,137, 0,4 146,137,

E
0

>

<r.

30 19.7.41 + 5,8 396,46l „  

,451, 10,2 396,456c, 1 h 15m

31 16.9.39 + 8,2 196,009,
195,998, 10,4 196,004, c

JU
A

u un-

32 26.11 39 + 6,5 
+ 6,2

256,3948
,4270 32,2 256,410, 2 h 15m

:«S 00

§ gunstigc 
w Umstande
*5 y

33 1.4.40 + 5,3
156,955e 

,95 (h 0,9 156,9560
.E Z -------------------- -
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Es bleibt nun noch die Messung der Reststiicke rl und 
r2. Da die Festpunkte A und B in der Stollensohle meist 
etwa 15 cm unter Schwellenoberkante rerticft angeordnet 
sind, muB die Festpunktmarke (z. B. ein Kórner in einer 
einbetonierten Klammer, s. Abb. 3 eines Festpunktes) in 
die Ebene des MeBbandes gebracht werden. Zu diesem 
Zwecke wird iiber A (bzw. B) ein Stativ mit DreifuB und 
optischem Lote der Firma Carl Zeifi zentrisch aufgestellt, 
welches Gerat bereits fiir die Richtungsmessung im Stollen 
zur Verfiigung steht.

- 60 cm

N w ellie rbo lzen  
nC

Sm
y/. Beton-/A

Schnitt

54 cm

J l

GrundriB 

Abb. 3. Richtungsfestpunkt.

Das optischeLot besitzt ein in der optischen Achse unter- 
brochenes Fadenkreuz. Halt man nun einen runden Meter 
des MeBbandes an die auf den Nagelfeilstrich NŁ bzw. N? 
eingestellte Zunge der Anreihe, so kann man, durch das 
optische Lot blickend, den einen Faden parallel zum MeB- 
band einstellen und liest auf dem dazu senkrechten Faden 
das Reststiick auf 0,1 mm an den ArgentanmeBstabchen ab 
(Abb. 4). Auf diese Weise wird eine gleichartige Genauig- 
keit der Langenermittlung zwischen den beiden Fest- 
punkten erreicht. Die Reststiickmessung mit Senkel kann 
nie die Zuverlassigkeit und Genauigkeit des angefiihrten 
optischen Verfahrens erreichen. Die Aufstellung des op
tischen Lotes erfordert die gleiche Zeit wie die genaue Ein- 
stellung eines Senkels auf einem Stativ.

Abb. 4. Reststiickmessung mit optischem Lot.

Bemerkt sei noch, daB sich die beschriebene Methode 
auch zur Basismessung fiir Kleintriangulierungen bei ge- 
eignetem Gelande hervorragend eignet. Fiir die Absteckung 
eines 6,5 km langen Druckstollens und eines 1,5 km langen 
Druckschachtes habe ich auf einer neuzeitlichen AlpenstraBe 
eine 385 m lange Basis fiir die Triangulierung erkundet. 
Die glatte Asphaltdecke bot fiir den beschriebenen MeB- 
vorgang eine willkommene MeBbank. Das optische Lot ge-

stattete eine sichere Reststiickmessung. Die Doppelmessung 
ergab : 385,425, m± l ,25  mm, also einen relativen Fehler 
von 1 : 308 000.

Auch in abgemahtem, ebenem Wiesengelande ist das 
Verfahren mit Vorteil anwendbar, wenn fur die Anreihe- 
vorrichtung Unterlagsbretter von etwa 30 x 50 cm ver- 
wendet werden, die mit 3 Ankerspitzen versehen sind, so 
daB sie mit dem Hammer unverriickbar in den Boden ein- 
geschlagen werden kónnen.

Genauigkeit.

In der Zahlentafel 1 sind 33 Doppelmessungen ver- 
schiedenen Datums aufgefiihrt, die ich in verschiedenen 
Stollen im Laufe der letzten drei Jahre ausgefiihrt habe. 
Die Differenz d zwischen Hin- und Riickmessung ist fast 
durchweg sehr gering, was auch in den mittleren Fehlern 
und dem relativen Fehlerverhaltnis zum Ausdruck kommt. 
Lediglich im Schragstollen ergaben sich 2 gróBere Fehler- 
werte (bei Nr. 31 und 32 der Zahlentafeln 1 und 2), die 
jedoch besonders ungiinstigen Umstanden zuzuschreiben 
sind (durch Querschwellen verlegte MeBbank).

Za h l en t a f e l  2. Ergebnisse der Messungen von Zahlentafel 1, 
geordnet nach den Streckenlangen.

Nr. L
abgerundet

m F .V .=  ™ M
F V = r

fiir Einzelmessung fiir Doppelmessung

2 42,4 m ± 0,2 mm 1 :212000 ± 0,1. mm 1 : 28^000
25 46,6 0,0 — 0,0 —

19 53,8 0,4 135000 0,3 180000
1 82,0 0,7 117 000 0,5 164000
6 92,0 1.5 61000 1,1 84000
7 105,2 3,7 28000 2,6 40000

29 146,1 0,3 487000 0.2 730000
12 154,0 2,3 * 67 000 1,6 96000
33 157,0 0,6 260000 0,4 390000
3 175,5 2,1 S4 0U0 1,5 117000

14 194,0 3,0 65000 2,1 92000
17 195,5 2,6 75000 1,8 108000
31 196,0 7,3 27000 5,2 38000
15 196.5 5,0 39000 3,6 54100
16 197,1 4,9 40000 3,5 56000
18 198,0 3,9 51 0h0 2,7 731.00
5 207,5 0,2 1040000 Ols 1330000

13 246 0 3,6 68000 2,5 98000
4 250,6 5,0 50000 3,6 70000
8 252,4 2,9 87 000 2,1 I20‘ 00

32 256,4 22,5 11 <00 16,1 16000
9 271,7 4,5 60000 3,2 85000

10 274,1 2,7 102 000 1,9 145000
28 298,2 2,0 150000 1,4 214000
20 344,6 2,0 172000 1,4 246000
26 349,5 6.2 56000 4,4 80000
U 370,3 6,4 58000 4,6 81000
24 380,4 6,1 62000 4,3 88000
30 3<i6,5 7,2 55000 5,1 78000

23 399,4 6,8 5«000 4,8 83000
21 456,3 9,0 51000 6,2 73100

27 498,0 5,8 86000 4,2 119000
22 597,9 6,1 59000 4,8 83000

in der Differenz d sind der Anlegefehler, der Anreihe- 
fehler, der Ausriickungsfehler aus der MeBrichtung und 
der Ablesefehler enthalten. Da die Einstellung des Zeigers 
der Anreihe auf den Nuli- bzw. 20-m-Querstrich des MeB
bandes parallaxfrei erfolgt, halt sich der Anreihefehler in 
sehr geringen Grenzen.

Bei Annahme des Quadratwurzelgesetzes fiir die 
Fehlerfortpflanzung folgt fiir den mittleren unregel- 
maBigen Fehler m einer Einzelmessung der Lange L :

m =  ± (i - |/L............... ' ............................1

und fiir den mittleren unregelmaBigen Fehler einer ein
fachen Messung der Langeneinheit ( l m )  :

Fdfjr- l / s '
= ± 0,00035 ............... 2

oder [x=± 0,35 mm/l m.

Danach ware der zu erwartende mittlere unregel- 
maBige Fehler einer Einfachmessung nach der beschrie
benen Methode :

m =  ± 0,00035 fL  in m 

und der mittlere Fehler einer Doppelmessung :

M=± 0,00025 VL in m.

Nun liefert aber die Beobachtung Nr. 32 infolge der 
auBergewóhnlich ungiinstigen Arbeitsumstande und 
Stórungen im Schragstollen im Vergleich zu allen anderen 
Beobachtungen ein so sehr abweichendes Ergebnis (wie 
dies aus Abb. 5 besonders deutlich erkennbar ist), daB ein.
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Abb. 5. Kurve der mittleren Fehler bei Einzelmessungen.

Ausscheiden dieser Beobachtung ausnahmsweise begriindet 
und zulassig erscheint.

Es ergibt sich dann bei Ausschaltung der Beobachtung 
32 der mittlere Fehler m einer Einzelmessung mit

m =  ± 0,00025 yE in m .......................... 3

und der mittlere Fehler der Doppelmessung mit

M =  ± 0,00018 ]' L in m .......................... 4

Hiernach ist der zu erwartende mittlere unregelmafiige 
Fehler einer Einfachmessung nach der beschriebenen 
Methode :

bei L =  50 m m = ± 1,8 mm (t M  =

100 2,5 yL/
200 3,5
300 4,3
400 5,0
500 5,6
600 6,1

und der mittlere unregelmafiige Fehler einer Doppel- 
messung ist :

1 :27 800 
40 300 
57 100 
69 700 
80 000 
89 300 
98 400

bei L =  50 m 
100 
200 
300 
400 
500 
600

(r)
1: 38 500 

55 500 
80 000 
96 800 

111 000 
125 000 
136 000

M =  ± 1,3 mm
1,8
2.5 
3,1
3.6 

. 4,0
4,4

Strecken iiber 600 m werden vorteilhafterweise nach zwei 
Teilstrecken gemessen. Die hier ausgewiesene Genauigkeit 
entspricht vóllig den Bediirfnissen der Stollenabsteckung.

Wie aus der Zahlentafel 1 ersichtlich, ist dieTemperatur- 
bestimmung mit Hilfe der Fuefischen Thermometer hin- 
reichend scharf. Die Temperaturdifferenz zwischen Hin- 
und Riickmessung ist sehr gering, so dafi spaterhin die 
Temperaturangabe fiir Hin- und Riickmessung einfach ge
mittelt wurde. Dies ist auch deshalb zulassig, weil die Tem
peratur im Stollen wahrend der Messung weitgehend kon
stant bleibt. Mit Riicksicht auf die genaue Temperatur- 
bestimmung eriibrigt sich die Verwendung eines Invar- oder 
Indilatansbandes, dessen Vorteile einer weitgehenden Tem- 
peraturunabhangigkeit durch die viel gróBere Empfindlich
keit des LangenmaBes beim praktischen Gebrauche Sm 
Stollen eingeschrankt wird. Es hat sich gezeigt, dafi die 
Invarbander sehr leicht Verbiegungen (Beulen, leichte 
Wellen, Knicke) erhalten, die eine merkliche Anderung der 
Eichlange bedingen. Auch ist der Dehnungskoeffizient des 
Invars gróBer ais bei Stahl. Es muB daher eine unver- 
anderliche Zugspannung um so sorgfaltiger eingehalten 
werden1. Wie aus den Zeitangaben in der Zahlentafel 1 
hervorgeht, verringerte sich der Zeitaufwand fiir Hin- und 
Riickmessung mit der Erzielung gróBerer Ubung der Mefi- 
gehilfen bedeutend, so daB schlieBlich Strecken von 300 ni 
in rd. lł/a h bewaltigt werden konnten.

Um den Messungen die erforderliche absolute Ge
nauigkeit zu geben, wird das mit 5 kg Zugspannung ver- 
wendete Gebrauchs-MeBband der Firma Hildebrand jeweils 
vor oder nach der Stollenmessung auf einem eigens ein-

1 Lóschner ,  H.: Langenmessungen mit Invarband auf ebenem Boden; 
Osterr. Z. Verm.-Wes. 18 (1920) S. 25; L i idemann,  K .: Die Verwendung 
von Invarbandern bei markscheiderischen Messungen; Mitt. Markscheide- 
wes. 45 (1934) S. 78; Vgl. auch Lehmann,  O.: Z. Verm,-Wes. Stuttgart 70 
(1941) S. 315.

gerichteten Bodenkoinparator verglichen, dessen Endpunkte 
durch Strichkreuze auf Bronzewiirfeln von 5 cm Seiten- 
lange gekennzeichnet sind. Einen dieser Komparatoren habe 
ich im l.Stock des Gerichtsgebaudes in Zell am See ein- 
gerichtet, wo er auch den Bediirfnissen im óffentlichen 
Dienste des Vermessungsamtes entspricht.

Die Lange dieses Bodenkomparators wurde mit Hilfe 
zweier von der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt ge- 
priifter Normalmeter mit bekannter Gleichung und mittels 
MeBkeil mit einem mittleren Fehler von ± 0,08 mm ermittelt. 
Die Normalmeter wurden dabei zur Abhaltung der Kórper- 
warme an den Stellen, wo sie festgehalten wurden, mit 
8fachem Zeichenpapier umgeben und iiberdies mit Leder- 
handschuhen angefafit. Die Messung erfolgte langs Kreide- 
strich nach gespannter Schnur.

Die Oleichungen der beiden Normalmeter mit Endschneiden sind: 
Stab 752 A =  1 m -  0,02 mm -1-0,0115 ( t — 18) mm.
Stab 752 B =  1 m — 0,01, mm -j- 0,0115 (t — 18) mm.

Aus den Versuchsmessungen ergab sich jedoch, dafi die 
Lange des Bodenkomparators gegeniiber den sehr ver- 
schiedenen Temperaturen im Winter und Sommer nicht 
ganz unempfindlich ist (Zahlentafel 3). Es wird daher die 
Komparatorlange jeweils vor einem Mefibandvergleich mit 
einem von der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt ge- 
eichten Normalband von O. Fennel Nr. 11443 ermittelt, 
dessen Gleichung lautet ;L t =  20 m>+ 0,3 mm + 20 X 0,0115 
(t-20) mm + 0,20 (P—10) mm.

Zah l e n t a f e l  3.
Messung der Komparatorlange im l.Stock des Gerichtsgebaudes in Zell a. See.

Datum

20. Febr. 1939

11. Juli 1940 

23. Juli 1940 

13. Sept. 1940 

1. Nov. 1940 

10. Dez. 1940 

31. Jan. 1941 

4. Febr. 1941

17 Marz 1941 

25. April 1941 

18. Juli 1941

Temperatur

°C

+ 9,2°

+  18,9" 

+ 16,8 

+ 15.4 

+  10,3 

+ 6,9 
+ 6,5 

+ 6,0

+ 8,4 

+ 12,8 

+ 19,0

Komparator

lange 20 m 
vermindert 

um:

1,90 mm

0,73 mm 

0,56 

0,78 

1,28 

1,29 

1.65 

1,77

1,80

1,40

0,86

Mittlerer

Fehler

Verwendetes
MeBwerk-

zeug

± 0,0

Zwei 
gepriifte 

Normalmeter 
von ReiB und 

Mefikeil

± 0,08 
mm

± 0,09 
mm

An-

merkung

Mittel 
aus vier 

Messungen

bfl

■3 «  = £  £■ c c 4J 
w 3  O  >-

Das kleine Reststiick zwischen Mefiband und Endmarke 
des Komparators wurde zuerst an einem auf das MeBband 
aufgeklemmten ArgentanmeBstabchen auf 0,1 mm ab- 
gelesen, wobei man zur parallaxfreien Messung eine 
Lóschnersche Anreihe benutzte. 'Vier Ablesungen wurden 
zu einem Mittel vereinigt. Ab Marz 1941 fand eine Mikro- 
meter-Anreihevorrichtung nach Professor Dr. H. Lósch 
ner Verwendung, die die Ablesung von 0,01 mm gestattet. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, daB die Eichung 
des GebrauchsmeBbandes mit einer Genauigkeit von 
± 0,1 mm erfolgt.

Jedenfalls hat sich das geschilderte LangenmeB- 
verfahren im Stollen recht gut bewahrt. Dies zeigen auch 
die Durchschlagsergebnisse beim Stollenbau: Das aus der 
rd. 5893 m langen Grundlinie (H. T.) - (1. H.) (Punkte
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zweiter und dritter Ordnung der Landestriangulierung) 
durch Triangulierung mit 5305,451 m abgeleitete Teilstiick 
(M. K.) — (Z) des insgesamt rd. 7,7 km langen Druck- 
stollens wurde nach der beschriebenen Methode mit 
5305,437 m ausgemessen. (Bei Z ist ein Fensterstollen). 
In diesem Teilstiick befinden sich 5 Knickpunkte. Die 
Langendifferenz von 14 mm ist ein vollkommen befriedi- 
gendes Ergebnis. Sie entspricht einem Fehlerverhaltnis von 
1:379000. Da die Landestriangulierung im genannten 
Arbeitsgebiete neueren Datums ist (1928-1932), hat die 
verwendete Grundlinien-Lange eine hohe absolute Genauig- 
keit.

Die direkte Langenmessung im rd. 5,3 km langen Druck- 
stollen-Teilstiick wurde in Abschnitten von 200 bis 600 m 
(im Mittel 400 m) t anlaBlich der Hauptabsteckungein 
durchgefiihrt. Es waren Doppelmessungen zwischen den 
Festpunkten, mit Anwendung des optischen Lotes bei Er
mittlung der Restlangen. Auf Orund des in 4 abgeleiteten 
Wertes fiir den mittleren Fehler der Doppelmessung ;er- 
gibt sich fiir die Streckenlange s = 400 m der mittlere un- 
regelmaBige Fehler mit M = ± 3 ,6  mm, somit nach 
n=14maligem Aneinanderreihen dieser Lange s der mitt
lere Gesamtfehler M L2 =  n. M2 mit Mi =  ±13,5 mm. 
(1 : 390000) - (Beim Durchmessen der Gesamtstrecke von 
5,3 km wiirde sich der Gesamtfehler M x nach Gleichung 4 
rechnungsmaBig mit ± 13,1 mm ergeben). Die hohe Ge- 
nauigkeit der Mefimethode laBt den zuvor genannten ge- 
ringen Betrag von 14 mm ais Differenz zwischen dem Er

gebnis der direkten Langenmessung und der aus neuzeit- 
licher Landestriangulierung abgeleiteten Streckenlange ais 
vollkommen erklarlich erscheinen.

Zusammenfassu i ig .

Der Verfasser beschreibt die Art seiner Feinlangen
messung mit 20-m-StahImeBband im Stollen, wo die End- 
punkte der zu messenden Strecken aus Sicherheitsgriinden 
ungefahr eine Spanne unterhalb der Bodengleiche ver- 
sichert sind. Die zu messende Strecke wird durch zwei ober- 
irdische Hilfsmarken, die innerhalb der MeBstrecke nahe 
den Endpunkten gesetzt werden, in drei Teile zerlegt: eine 
mittlere lange Strecke zwischen den beiden Hilfsmarken 
und zwei Reststrecken, bei dereń Messung der unterirdisch 
versicherte Endpunkt durch das ZeiBsche optische Lot an 
die Ablesestelle des Mefibandes heraufgelotet wird. Es wird 
nachgewiesen, daB man auf solche Art die gleich hohe Ge- 
nauigkeit der Langenmessung erreicht wie bei der Stahl- 
band-Feinlangenmessung, die ununterbrochen zwischen zwei 
oberirdischen Endpunkten einer Strecke ausgefiihrt w ird1. 
Ein Aufsenkeln der unterirdisch versicherten Endpunkte 
mit Schnurlot kann jedenfalls nicht die hier erzielte 

I Sicherheit, Schnelligkeit und Genauigkeit bieten, die gerade 
bei Messungen im Stollen, und ganz besonders in ge- 
kriimmten Stollen, erhohte Bedeutung haben.

1 Vgl. die letztgenannte Genauigkeit in der Zeitschrift fur Ver- 
messungswesen 24 (1912) S. 645.

Die Entstehung der Strontianitlagerstatten des Miinsterlandes.
Von Bergrat Franz M ick l ingho f f ,  Herbern (Westf.).

(SchluB.)

Alter und Entstehung der Gange.

Alter  und  En ts tehung  der Spal ten.
Nach der von Venator  (4) zuerst ausgesprochenen, 

von Becker (5) ubernommenen und bisher noch nicht 
widerlegten Ansicht handelt es sich bei den Strontianit- 
gangen um Kontraktionsspalten, d. h. Trockenrisse, die 
sich nach dem Zuriickfluten des Kreidemeeres in dem vom 
Meer entbloBten und austrocknenden schlammigen Mergel 
gebildet haben. Diese Ansicht wurde und wird vor allem 
damit begriindet, daB die Gange, ahnlich wie Trockenrisse, 
alle móglichen Streichrichtungen besaBen und in einem ein- 
heitlichen, fast kaum gestorten Schichtenkomplex auf- 
traten. Diese Ansicht ist m. E. nicht mehr haltbar, und zwar 
aus folgenden Griinden:

1. Bei den in den letzten Jahren durchgeflihrten Schiirf- 
arbeiten hat sich herausgestellt, daB die mit Strontianit 
angefiillten Spalten das siidliche Miinsterland nicht 
regellos durchziehen, sondern ihre Streichrichtung nur 
gebietsweise andern. Innerhalb der einzelnen Gebiete 
liegen die Gange in mehr oder weniger groBen Ab- 
standen nahezu parallel nebeneinander, wahrend von 
Gebiet zu Gebiet die Streichrichtung jedesmal um 90° 
wechselt.

2. Die Kreideablagerungen werden, wie bereits erwahnt, 
von zahlreichen Querverwerfungen durchsetzt, die von 
dem Karbon in die Kreide hineinsetzen. Kuklik hat die 
bisher bekannt gewordenen Kreidespriinge in einer 
Ubersichtskarte zusammengestellt. Zeichnet man aus 
dieser Kartę die fiir das Strontianitgebiet in Betracht 
kommenden Querspriinge zusammen mit den Stron- 
tianitgangen auf, so wird man die erstaunliche Beob- 
achtung machen, daB die Strontianitgange an keiner 
Stelle diese Spriinge durchsetzen, sehr hiiufig aber ge
rade vor den Spriingen absetzen, um dann hinter den 
Spriingen ihre Streichrichtung um 90° zu andern 
(Abb. 3). Die Lage der Strontianitgange hangt also 
offenbar mit den vorhandenen Querverwerfungsspalten 
zusammen.

3. Die Gangspalten kommen nicht nur in den Senon-,
• sondern auch, und zwar mit den gleichen Streichrich-
tungen, in den bedeutend tieferen Turonschichten vor.

4. Die besten Strontianitgange befinden sich in dem 
Ascheberger sowie in dem Ahlen-Vorhelmer Gebiet. 
Hier besitzen die Gange nicht nur eine verhaltnismafiig 
groBe Tiefenerstreckung, sondern sind auch meist meh- 
rere Mai aufgerissen, wahrend in den randlichen Ge
bieten ein mehrmaliges AufreiBen sowie gróBere 
Tiefenerstreckungen bisher nicht festgestellt werden

konnten. Diese Tatsache spricht deshalb vor allem 
gegen die Annahme von Kontraktionsspalten, weil ge
rade im Ascheberger Gebiet von Wegner  (3) eine 
Heraushebung von Schichten festgestellt <vorden ist. 
Wegner schreibt: »In der Linie Ascheberg-Ottmars- 
bocholt erreicht die Unterkante des Cenomans, d. h. die 
Oberkante des Steinkohlengebirges so langsam ein- 
sinkend Tiefen von 1150—1248 m unter NN; dann 
steigt die Transgressionsflachę nach Norden zu wieder 
rd. 100 m an. Bei Hiltrup schwankt ihre Hohe nach 4 
dort niedergebrachten Bohrungen zwischen 1063 und 
1164 m. Verwerfungen scheinen hier vorzuliegen. Noch 
weiter nórdlich und westlich fallt ihre Tiefenlage 
rasch; denn die Bohrung Munster I in der Loddenheide 
wies die Transgressionsflache bei 1346 m, jene bei 
Senden bei 1347 m nach. Ihre eigenartige Erhebung 
in dem Gebiet Ascheberg-Hiltrup kann man ais Davert- 
verflachung bezeichnen. Die in ihrem Gebiet nieder
gebrachten Bohrungen sind aber zu wenig zahlreich, 
ais daB man die Ausbildung dieser Verflachung im 
einzelnen beurteilen kónnte« (Abb. 9).

Br/. Brt. Brl. 
0or$11 Herbern 16 Ascheberg9

N
Brl. M u n s te r  

2 5 1

Abb. 9. Profil durch die »Davertverflachung« siidlich von 
Munster (gez. nach Kukuk).

Alle diese Tatsachen deuten darauf hin, daB es sich 
bei den Strontianitgangen nicht um Kontraktionsspalten, 
sondern um tektonische Spalten handelt, und zwar um 
solche, die entWeder durch schwach orogenetische, d. h. 
gebirgsbildende oder durch epirogenetische Bewegungen, 
d. h. durch flachenhafte Hebung und Zerrung des Gebietes 
entstanden sind, wobei eine nachtragliche Schichten- 
verschiebung dann nicht mehr stattgefunden hat. Die 
weitere Frage ist nun die: Wann konnen die orogenetischen 
oder epirogenetischen Bewegungen, denen die Strontianit
gange ihre Entstehung verdanken, stattgefunden haben?

Die Querverwerfungsspalten des Karbons sind nach 
Kukuk (1) eine Folgę tangentialer Zerrung. Man nimmt 
an, daB sie nach der Auffaltung des Steinkohlengebirges 
entstanden und dann nach Ablagerung der oberen Kreide
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^AltenDerge

Geseke

Schwete Sassenaorf [rw itte

Unna-Komgsborn

Abb. 10. L,age des Strontianitgebiets zu den Solquellen des 
Hellweges und dem Cólestingebiet.

mehrmals wieder aufgerissen sind. Durch das nochmalige 
WiederaufreiBen wurde dann auch die auflagernde Kreide 
mitverworfen und, ebenso wie der Karbonkórper, in eine 
Reihe von QuerschoIIen zerlegt, die dann ihrerseits wieder 
ais Horste, Graben und Staffelbruchzonen entwickelt sind.
Die Spriinge miissen, da sie von den Karbon- in die Kreide- 
schichten iibersetzen, nach Ablagerung der oberen Kreide 
entstanden sein. Zu dieser Zeit konnen aber die Strontianit
gange noch nicht vorhanden gewresen sein, und zwar des
halb nicht, weil — wie bereits erwahnt — die Lage der 
Gangspalten von den Querspriingen beeinfluBt worden ist.
Die mit Strontianit ausgefiillten Spalten miissen also spater, 
d. h. in der Tertiarzeit aufgebrochen sein. DanachWegner 
(3) im Miozan nochmals ais letzte Phase der saxonischen 

' Faltung eine schwache Gebirgsbildung einsetzte und im An- 
schluB daran epirogenetische Bewegungen eine wiederholte 
Hebung des gesamten Gebietes hervorriefen, ist anzu- 
nehmen, daB die Strontianitspalten erst in der Miozanzeit 
oder noch spater entstanden sind. Wahrscheinlich haben 
wir uns die Entstehung so vorzustellen, daB einzelne 
Schollenteile der oberen Kreide so weit angehoben wurden, 
daB ihre Elastizitiitsgrenze iiberschritten wurde und das 
Gestein aufreifien mufite, und zwar nicht iiberall gleich- 
zeitig, sondern z. T. nacheinander. Da in den zuerst bzw. 
mehrmals angehobenen Gebieten naturgemaB die gróBten 
und tiefsten Spalten entstanden, diirfte die Annahme be- 
rechtigt sein, daB das Ascheberger sowie das Ahlen-Vor- 
helmer Gebiet zuerst und mehrere Małe hintereinander 
angehoben wurden, wahrend die Hebung in den randlichen 
Gebieten spater und nur einmal erfolgte. Die jeweilige Ge- 
stalt der Giinge sowie der abbauwiirdigen Gangteile diirfte 
lediglich durch mechanische Vorgange beim AufreiBen der 
Spalten bedingt sein; denn naturgemaB wird eine Spalte 
in der Langen- und Tiefenerstreckung nicht schnurgerade, 
sondern je nach der Hartę des Gesteins wellenfórmig auf- 
reiBen.

D ie He rkun f t  des Gangmate r ia ls .

Die weitere Entstehung der Strontianitlagerstatten ist 
dann so zu erklaTen, daB in die aufgerissenen Spalten Sr- 
und Ca-haltige Losungen eingedrungen und dort zur Aus- 
scheidung gekomtnen sind. Fiir die Annahme, daB es sich 
bei den Śtrontianitgiingen des Miinsterlandes um Mineral- 
absiitze aus wasserigen Losungen handelt, spricht eindeutig 
die durch die Ausscheidungsfolge bedingte syinmetrischc 
Lagenstruktur derart, daB von den Salbiindern aus zur 
Mitte hin sich zuerst das schwerer lósliche Calcium- und 
dann das leichter lósliche Strontiumkarbonat auskristalli- 
sierte.

Die Herkunft des Strontiums sowie die chemischen 
Prozesse, durch die das Minerał aus seiner urspriinglichen 
Heimat in die Lósung ubergefiihrt wurde, wird mit Sicher-

heit wohl kaum geklart werden kónnen. Nicht haltbar ist 
allerdings die etwaige Annahme, das auf den Gangspalten 
auskristallisierte Materiał sei urspriinglich in feiner Ver- 
teilung im Nebengestein enthalten gewesen und aus diesem 
durch zirkulierende Wasser ausgelaugt und den Spalten 
zugefiihrt worden. Diese sog. Lateralsekretion ist deshalb 
nicht moglich, weil nach Becker (5) in dem angrenzenden 
Mergel nicht die geringsten Spuren von Strontium nach- 
gewiesen werden konnten. Auch eine Lateralsekretion in 
weiterem Sinne, d. h. die Auslaugung von weiter entfernt 
liegenden Gesteinen (Buntsandstein; Basalt u. dgl.) und die 
Verfrachtung der ausgelaugten Mineralien durch zirkulie

rende Wasser iiber weite Entfernungen 
hinweg, ist deshalb nicht anzunehmen, 
weil bei einer derartigen Bildungsart 
die' Gangausfullung wahrscheinlich 
viel unregelmaBiger geworden ware. 
Am walirscheinlichsten ist wohl die 
Annahme, daB das stoffliche Materiał 
der Gange einem in der Tiefe gele
genen, mehr oder weniger entfernten 
Magmaherd entstammt, aus dem es in 
Form von Gasen zunachst in hóhere 
Teile der Erdrinde eindrang, hier von 
kohlensiiurehaltigen Soląuellen, in 
denen bekanntlich die Karbonate der 
Erdalkalien ais Bikarbonate leicht lós- 
licli sind, aufgenommen und dann auf 
Kliiften und Verwerfungen in die 
Spalten verfrachtet wurde, in denen es 
zum Absatz gelangte. Fiir diese An
nahme spricht vor allem die Tatsache, 

daB die im SO unterhalb des Strontianitgebietes befind- 
lichen Soląuellen noch heute mehr oder weniger grofie 
Mengen an Strontium enthalten und zutage fórdern. Die 
Solquelle von Werries z. B. enthalt nach Becker (5) in 
1000 Teilen Wasser 0,35 Teile SrS04, so daB das aus- 
geworfene Wasser jahrlich etwa 800 Zentner SrS04 zutage 
fórdert. Die Soląuelle von Werne enthalt in 1000 Teilen 
Wasser 0,179 Teile SrC03, so daB aus diesem Bohrloch 
jahrlich rd. 340 Zentner Strontiumkarbonat herauskommen. 
Im iibrigen enthalten samtliche unterhalb des Strontianit
gebietes gelegenen Soląuellen nach Kukuk (1) auch freie 
Kohlensaure. Kukuk schreibt: »Samtliche Soląuellen des 
Deckgebirges fiihren freie Kohlensaure, so daB sie aus den 
Bohrlóchern meist mit weiBem Schaum perlend austreten, 
wobei ihre Temperatur der Teufe, aus der sie stammen, ent- 
spricht.« Auch die Tatsache, dafi die Soląuellen ais Nach- 
wehen vulkanischer Ausbriiche im Gegensatz zu den vadosen, 
d. h. am Oberflachenkreislauf des Wassers teilnehmenden 
Quellen in Bezug auf die Wassermenge und Zusammen- 
setzung mehr oder weniger konstant sind, spricht fiir die 
Annahme, dafi die Bildung des Gangmaterials ais eine 
Folgeerscheinung vulkanischer Ausbriiche anzusehen ist.

(  Cólestingebiet  ^

ł i e i - r s c M d t Y

Cólestinlager 

Giershagen Obergembeck

' X  i X

Strontianit
gange

%

SrS04............... 90,14 90,35 _
SrC03 . . . . 2,13 2,46 90 - 92
BaS04 . . . . 0,33 0,15 —
BaCOa . . . . — - 0,2 (max)
CaS04 . . . . 0,63 _ _
CaC03 . . . . 4,70 3,77 8 10
M g O ............... 0,41 0,47 1,90
Si02 ............... 1,39 2,60 0,2 (max)
^ eaOa + Ai2o 3 . 0,41 0,45 0,39

Schrócler (6) nióchte die Strontianitvorkommen dej 
Miinsterlandes mit den tertiiiren Basalteruptionen im Siid- 
osten des Bezirks in Verbindung bringen. Ich schliefie mich 
dieser Ansicht an und móchte sie vor allem damit be- 
grimden, dafi erstens die Sr-fiihrenden Soląuellen 
(Abb. 10) im Siidosten unterhalb des Strontianitgebietes 
liegen und zweitens bei Giershagen, Obergembeck und 
Helmscheid, also ebenfalls in siidóstlicher Richtung, meh
rere Cólestinlager vorhanden sind, die — wenn auch in 
anderer Mengenzusammensetzung — dieselben Mineralien 
enthalten wie die Strontianitgange (vgl. die vorstehende 
Zahlentafel) und nach Ba r t l i ng  (2) ebenfalls aus wass- 
riger Lósung entstanden sind.
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Die Auskr is ta l l i sa t ion  des Gangmater ia ls .

Wie bereits erwahnt, sind die Gangspalten in den tiefer 
gelegenen Turonschichten mit Schwerspat, Cólestin und 
Kalkspat, in den hoher gelegenen Senonschichten dagegen 
mit Kalkspat und Strontianit ausgefiillt. Nach den vor- 
stehenden Ausfiihrungen kann jetzt wohl mit Sicherheit 
angenommen werden, daB es sich bei den einzelnen Mine
ralien lediglich um primare Teufenunterschiede handelt. 
Ober die Auskristallisation selbst ware folgendes zu 
sagen.

Die Bildung von Schwerspat und Cólestin haben wir 
uns bekanntlich so vorzustellen, daB auf den Gangspalten 
Ba- bzw. Sr-haltige Wasser mit schwefelsaurehaltigen zu- 
sammentreffen. Es beginnt dann beim Zuammentreffen der 
beiden verschiedenen Wasser sogleich die Ausscheidung ' 
von Schwerspat bzw. Cólestin nach der Formel: BaCl,
+ HjSO! = BaSO* + 2 HC1. Woher die schwefelsaurehal
tigen Wasser gekommen sind, ist naturlich schwer zu sagen.

Die Auskristallisation von Kalkspat und Strontianit 
diirfte im wesentlichen auf ein Entweichen von Kohlensaure, 
d. h. auf eine Umwandlung der leicht lóslichen Bikarbonate 
in schwer lósliche Karbonate zuriickzufuhren sein. Be
kanntlich sind die Bikarbonate der Erdalkalien in kohlen- 
saurehaltigem Wasser leicht lóslich. Entweicht die Kohlen
saure, so miissen sich die Karbonate ausscheiden. So ent- 
stehen die Karbonate von Ca und Sr nach der Formel: 
Catł2 (CO ,)a =  CaC03 + CO, + H 20 , und zwar zuerst daą 
schwerer lósliche Calcium- und dann das leichter lósliche 
Strontiumkarbonat. Wodurch das Entweichen der Kohlen
saure verursacht wurde, ist ebenfalls schwer zu sagen. Da 
die Lóslichkeit des kohlensauren Kalkes nach Kónigs- 
berger1 selbst bei einer Steigerung der Temperatur um 
350° und bei hohem Druck nicht zunimmt, also auch bei 
einer leichten Druck- und Temperaturverringerung nicht 
abnehmen kann, diirften Druck- und Temperaturverande- 
rungen keine wesentliche Rolle gespielt haben. Dasselbe 
gilt von einer Verdunstung des Wassers an der Oberflache. 
Dagegen spricht vieles dafiir, daB das ganz allmahlich er- 
folgende Entweichen der Kohlensaure auf eine mehr oder 
weniger starkę Bewegung des Wassers zuriickzufiihren ist.

Folgerungen fiir den Strontianitbergbau.

Fiir den Strontianitbergbau lassen sich aus den geolo- 
gischen Verhaltnissen verschiedene wichtige Folgerungen 
ziehen :

1. Die Vorrate an Strontianit sind beschrankt. Die Zahl 
der abbauwiirdigen Strontianitgange betragt etwa 100. 
Hiervon liegen die besten im Ascheberger sowie im 
Ahlen-Vorhelmer Gebiet. Uber die Tiefenerstreckung 
der abbauwiirdigen Gange lassen sich noch keine end- 
giiltigen Zahlen angeben. Es ist aber, abweichend von 
der friiheren Auffassung, anzunehmen, daB einige 
Gange durch das ganze Ober- und Untersenon durch- 
setzen, d. h. eine Tiefenerstreckung von 300—500 m 
besitzen, oder zum mindesten in gróBeren Teufen noch 
neue Strontianitgange ansetzen.

2. Beim Aufsuchen abbauwiirdiger Strontianitgange ist 
auBer auf die Lage vor allem darauf zu achten, daB die

1 Zentralbl. Min. 1906 S. 368,

Gange nicht in ihrer ganzen Langenerstreckung, son
dern nur in einzelnen Gangteilen abbauwiirdig sind, 
daB ferner diese abbauwiirdigen Gangteile nicht durch- 
gehend mit Strontianit gefiillt sind, sondern das 
Minerał nur in mehr oder weniger groBen, mehr oder 
weniger regelmaBigen Linsen enthalten. Das Auf
suchen abbauwiirdiger Gangteile wird wesentlich 
dadurch erleichtert, daB die Streichrichtung bei 
demselben Gang meist unveriindert bleibt, von 
einem zum anderen Gebiet dagegen die Gange ihre 
Streichrichtung jedesmal um 90° andern. Auch dieTat- 
sache, daB die abbauwiirdigen Gangteile meist schach- 
brettartig gegeneinander versetzt sind, erleichtert das 
Auffinden.

3. Die GróBe und Art der Schachtanlagen hangt in erster 
Linie von dem jeweiligen Gebiet ab, in dem sich der 
Gang befindet. Grundsatzlich sind gróBere Anlagen 
nur in solchen Gegenden zu errichten, in denen die 
Gange eine groBe Tiefenerstreckung besitzen, also im 
Ascheberger sowie im Ahlen-Vorhelmer Gebiet, wah
rend in allen iibrigen Gebieten meist kleinere Anlagen 
geniigen.

4. Nach Jnbetriebnahme der Schachtanlage miissen die 
Bergbautreibenden darauf bedacht sein, móglichst bald 
eine genaue Kenntnis von der GróBe, Machtigkeit und 
Lage einzelner Linsen zu bekommen; denn nur aus 
der Ausbildung der Linsen kann man auf die beim Auf- 
reiBen der Spalte wirksam gewesene Kraft und damit 
auf die Langen- und Tiefenerstreckung, d. h. die Ab- 
bauwiirdigkeit des betreffenden Gangteils schlieBen. 

Ein gewisses Allgemeininteresse diirfte dann schlieB
lich noch folgende Uberlegung beanspruchen: Die Kreide- 
ablagerungen werden — entgegen der friiheren Auffassung
— von mehreren, aus dem Karbon in die Kreide hinein- 
setzenden Querverwerfungen durchsetzt und von diesen, 
ebenso wie der Karbonkórper, in eine Reihe von Quer- 
schollen zerlegt, die dann ihrerseits wieder ais Horste, 
Graben und Staffelbruchzonen entwickelt sind. Eine genaue 
Kenntnis von der Lage dieser Verwerfungen diirfte fiir den 
zukiinftigen Steinkohlenbergbau von groBer Bedeutung 
sein, weil durch diese Kliifte unter Umstanden groBe 
Wassermengen in die spateren Gruben gelangen kónnen. 
Da die Lage der Strontianitgange von den Querverwer- 
fungsspalten beeinfluBt worden ist, die von SW nach NO 
streichenden Gange sogar jedesmal vor den Spriingen ab- 
setzen, ,um dann hinter den Spriingen ihre Streichrichtung 
meist um 90° zu andern, erscheint es nicht ausgeschlossen, 
aus der Lage und Streichrichtung der planmaBig auf- 
gezeichneten Strontianitgange die ungefahre Lage dieser 
Verwerfungen festzulegen.
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U M S C H A U
Laboratoriumsvorschriften 

des Kokereiausschusses X IV .

Untersuchung des Waschols.

A. Bes t immung  des Wassergeha l tes1.

1. Erforderliche Gerate und Lósungen.

Eisenblase, 3 1 Inhalt; Destillierofen dazu passend; 
Destillationsaufsatz nach Kraemer-Spilker; Liebig-Kuhler A, 
700x15 Denog 31, gekrummter VorstoB 23 Denog 46; 
Thermometer (bis 360°); Scheidetrichter, 250 cm3 Inhalt, 
wenn móglich spitz und mit cm3-Einteilung (z. B. nach 
Squibbs); MeBzylinder 25 DIN 12680

2. Ausfiihrung.

1 kg des zu untersuchenden Óles wird langsam destil- 
liert (Vorsicht, stofien), bis kein Wasser mehr iibergeht,

1 Bei Durchfiihrung der Wasserbestimmung ohne nachgeschaltete 
lienzolbestimmung oder bei Untersuchunt kleinerer Proben ist nach Vor- 
schrift DIN DYM 3656 /u yerfahren

und dann mit einer Geschwindigkeit von hóchstens 
1 Tropfen/s bis 230° weiter destilliert. Das anfallende 
Destillat wird im Scheidetrichter aufgefangen, das Wasser 
abgezogen und im MeBzylinder gemessen. (Wegen der 
starken Schwefelwasserstoffentwicklung empfiehlt es sich, 
in einem Abzugschrank zu arbeiten.)

3. Berechnung.
Erha l tene  cm3 Wasser  ,v,

— -- = o/o Wasser im 01

B. Bes t immung  des Benzo lgeha l tes
I. fiir die laufende Betriebsiiberwachung.

1. Erforderliche Gerate.

Wie zur Vorschrift A, ferner
Kupfer- oder Aluminiumblase von 150 cm3 (nach BV- 

Vorschrift) und Destillierofen dazu1.

1 J e n k n e r :  Analytische Methoden und Tabellen fiir die Ober 
wachung und den Betrieb der Benzolfabrik von Kokereien und Oaswerken 
Halle. 1937. S 34
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2. Ausfiihrung.

Das durch Destillation von 1 kg des zu untersuchenden 
Óles nach Vorschrift A erhaltene und vom Wasser getrennte 
Destillat wird in der 150-cm3-Blase nochmals mit einer 
Geschwindigkeit von hóchstens 1 Tropfen/s destilliert. Es 
wird bei 180° und 200° abgelesen.

3. Berechnung.

Erhal tene cm1 Benzol  „ , , .
--- — =o/0 Benzol bis 180"

10
bzw. 200° im 01.

II. durch Feinfraktionierung1.

/. Erforderliche Gerdłe.

1 Eisenblase von 3 1 mit Destillierofen wie bei Vor- 
schrift A, 1 Perlkolonne, Fullhohe der Perlen 20 cm. 
35 mm Durchmesser; 1 Kiihler wie bei Vorschrift A;
1 Scheidetrichter wie bei Vorschrift A; 1 Feinfraktionier- 
kolonne nach W idm er  (Abb. 1) mit Destillierofen wie bei 
Vorschrift B I ;• 1 Strómungsmesser.

' 10*  Korkstopfert 
Glasspirale f i ir  

Rohr a "

1

1 f f

■ 
A

- 
— 

-

f
1 |

Abb. 1. Feinfraktionierkolonne nach Widmer.

2. Ausfiihrung.

Von dem zu untersuchenden 01 wird 1 kg in der Eisen
blase unter Verwendung der Perlkolonne, die zur besseren 
Isolierung mit Asbestpapier umwickelt werden kann, ent- 
wassert. Nachdem das Wasser iiberdestilliert ist, wird mit 
einer Geschwindigkeit von 1 Tropfen/s (nicht schneller) 
bis mindestens 230° weiter destilliert. Sollte die anfallende 
Ólmenge fiir die Ausfiihrung der Feindestillation, die min
destens 80 cm:i erfordert, zu gering sein, so destilliert man 
weiter bis 240°. Ist auch diese Menge noch zu gering, so 
empfiehlt es sich, dem Destillat im Feinfraktionierkolben 
ein von unter 200° siedenden Bestandteilen freies hoch- 
siedendes 01, wie z. B. Anthracenól oder Paraffinól, zuzu- 
setzen. Das Destillat wird sorgfaltig im Scheidetrichter 
vom Wasser getrennt und dann in einen passenden, mit 
Asbestmantel isoliertem Rundkolben gefiillt, der nach Auf- 
setzen der Widmerkolonne auf den kleinen Destillierofen 
gestellt wird. Die Flammenhóhe des Brenners wird durch 
einen Feinregulierhahn unter Zwischenschaltung eines 
Strómungsmessers so eingestellt, dali eine Destillations- 
geschwindigkeit von 1 Tropfen/5 s eingehalten wird. Die

1 Brósse :  Techn. Mitt. Krupp 3 (1940) S. 1.

abzunehmenden Fraktionen richten sich nach dem Zweck 
der Untersuchung. Sie werden in der Regel in den Siede- 
grenzen bis 100°, 120°, 150° und 180° abgenommen.

3. Berechnung.

Wie bei Vorschrift B I. Die erhaltenen Destillate 
werden gewogen und die Befunde in Gew.-o/o angegeben.

C. Bes t immung  der Viskositat .

1. nach Engler.

Erforderliche Gerate und Ausfiihrung nach DIN 
DVM 3655 2. Ausgabe Februar 1936.

II. im absoluten MaBsystem.

/. Erforderliche Gerdłe.

Hóppler-Viskosimeter, Industriemodell oder
Hóppler-Viskosimeter, Prazisionsmodell mit Ultra

thermostat.
2. Ausfiihrung.

Fu l l u n g  des Gerates. Die zu untersuchende Fliis- 
sigkeit wird vor der Einfiillung in das Viskosimeter durch 
ein Glasfilter 1 G 2 oder durch ein Sieb von 0,1 mm 
Maschenweite gefiltert, in keinem Falle diirfen hierzu 
Papierfilter ver\vendet werden. Von dieser so behandelten 
Fliissigkeit werden etwa 40 cm3 zur Fiillung des Viskosi- 
meters benotigt. Vor der Fullung wird das untere Ende 
des Fallrohres mit dem Stopfen und dem Dichtungsring 
verschlossen und die VerschluBkapsel mit leichtem Druck 
aufgeschraubt. Die zur Messung vorbereitete Fliissigkeit 
fiillt man bis etwa 2 cm unterhalb des oberen Randes des 
Fallrohres ein. Dann setzt man die fiir den MeBbereich des 
Oles geeignete Kugel — bei Waschólen kommen die 
Kugeln 2, 3 oder 4 in Betracht — mit der Kugelzange, ohne 
sie mit den Fingern zu beriihren, vorsichtig ein1. An der 
eingesetzten Kugel sich bildende Luftblaschen sind, da sie 
die Messung stark beeintrachtigen kónnen, durch vorsich- 
tiges AnstoBen mit einem Glasstab zu entfernen. Hierauf 
wird der Hohlstopfen mit dem Dichtungsring auf das Fall- 
rohr aufgesetzt, indem man ihn durch seine eigene Schwere 
in die richtige Stellung gleiten laBt. Bei vorschriftsmaBiger 
Fullung des Rohres muB aus der Diise etwas Fliissigkeit 
austreten. Bei zu starker Fullung des Fallrohres lauft die 
obere Kammer des Hohlstopfens voll Fliissigkeit, die mit 
einer sauberen Pipette abgesaugt werden muB, so daB der 
obere Rand der Diise frei ist. Nach Auflegen der VerschluB- 
kapsel und nach Temperatureinstellung ist das Viskosi- 
meter meBbereit.

Tempera tu re in s te l lung .  a) Beim Industriemodell 
ohne Ultrathermostat. Zum Durchriihren des das Fallrohr 
umgebenden Temperaturbades dient eine pneumatische 
Riihrvorrichtung. Die VerschluBkappen werden entfernt 
und die Schlauchmundstiicke aufgeschraubt, die Druckseite 
des Gummigeblases mit dem kurzeń ZufluBstutzen und die 
Saugseite mit dem langen Ausflufistutzen verbunden. Die 
Betatigung der Ruhrvorrichtung darf nur bei Normal- 
stellung des Viskosimeters (Geblase unten) erfolgen, bei 
umgekehrter Stellung fuhrt man die Badfliissigkeit durch 
Schiitteln oder Drehen des Instrumentes hindurch. Das 
Visl<osimeter wird durch die Zuleitungsschnur mit dem 
Lichtnetz verbunden und durch Einschalten des Heizkórpers 
das Bad auf die jeweils gewiinschte MeBtemperatur ge- 
braclit. Abwechselndes Ein- und Ausschalten der Heizung 
unter zeitweiliger Betatigung des Geblaseballes ermóglicht 
es, eine Temperaturkonstanz von etwa 0,1° einzuhalten.

b) Beim Prazisionsmodell mit Ultrathermostat. Fiir 
exakte Messungen ist die Verwendung des Ultrathermo- 
staten zu empfehlen, wobei man eine Genauigkeit der Tem
peratureinstellung von mindestens ± 0,005° erreicht. Es 
wird auf die diesem Geriit beigegebene Bedienungs- 
anweisung verwiesen.

Messung. Man bestimmt mit der Stoppuhr die Durch- 
lauf/.eit der Kugel zwischen den Marken A und B. Diese 
darf 30 s nicht unterschreiten, da sonst eine zu geringc 
MeBgenauigkeit erzielt wird. Nótigenfalls ist der Versuch 
mit der nachst groBeren Kugel zu wiederholen.

Re in igung .  Nach Gebrauch miissen Fallrohr, Mefi- 
kugeln, VerschluBstopfen und Dichtungsringe griindlich ge- 
reinigt und getrocknet werden. Hochviskose Fliissigkeiten, 
wie z. B. Ole, werden nach der Messung mit dem bei-

1 Die dem Geriit beigegebcnen Kugeln sind sehr sorgfaltig zu be- 
handeln. Man vermeide es, sie auf harte Flachen oder auf den Boden fallen 
im lassen. Nach jeder Messung sind die verwendeten Kugeln in gerejniglem 
Zustande in das zugehórige Samtfutteral zu legen.
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gelieferten Reinigungskolben entfernt, indem man diesen 
iangsam durch das Fallrohr schiebt. Es bleibt dann nur 
noch ein dunner Flussigkeitsfilm an der Fallrohrwandung 
zuriick, der durch ein geeignetes Lósungsmittel (bei Olen 
7. B. durch Benzol) weggespult wird. Man spiilt mit Ather 
nach und blast mit getrockneter Luft trocken. Die Reinigung 
des Gerates muB mit der grofiten Sorgfalt ausgefiihrt 
werden.

3. Berechnung.

1 =  F • (Sk- S f) K 
N Hierin bedeuten: rj = dynamische Viskositat in Centi- 
poise (cP), F =  Sinkzeit der MeBkugel in Sekunden, 
Sk = spez. Gewicht der MeBkugel, Sf =  spez. Gewicht der 
untersuchten Flussigkeit bei der MeBtemperatur, K = Kugel- 
konstante.

Die GroBen und K werden fiir jede Kugel von der 
Fabrik angegeben.

Be isp ie l: Frischól. Ermittelte Sinkzeit F = 48.99 s, 
Spez. Gewicht der Kugel =  2,42, Spez. Gewicht des 
Frischóles bei 20° Sf= 1,04, Kugelkonstante der Kugel 
K = 0,0784. Aus diesen Werten berechnet sich in diesem 
Falle die dynamische Viskositat des Frischóles zu: 

ty 20° = 48,99 • (2,42 - 1,04) 0,0784 
= 5,30 cP

D. Bestim m ung des N ap h th a lin g e ha lte s  

(M ethode B iichler).

1. Erforderliche Gerate und Chemikalien.

Scheidetrichter von etwa 590 cm5 Inhalt; Feinirak- 
tionierkolonne nach \Xridmer (Abb. 1) mit einem 500 cmJ 
fassenden Jenaer Kolben ohne Glasschliff. Die Widmer- 
kolonne ist zum Warmeschutz in ihrer ganzen Lange mit 
Asbestschnur umwickelt; Einstellbares Thermometer mit 
einem MeBbereich von 0 bis 300", Gesamtlange etwa 
400 mm und einem Durchmesser von 8 mm: Shukoff- 
GefaB zur Bestimmung des Erstarrungspunktes von Napił

em h i a -** thalin nach Abb. 2. Ein in 1 20 
z nse..-. ggteij^gg Kormalthermometer1 mit 

einem MeBbereich von — 66 bis 
— 84° und einer Lange von 
400 mm. Das Thermometer steckt 
so in einem gut passenden Kork- 
stopfen, daB das untere Ende der 
Quecksilberkuppe etwa 1,5 cm 
vom Boden des Shukoff-GefaBes 
entfernt ist.

Rein-Naphthalin von Merck. 
Der mit dem angegebenen Shu- 
koff-Thermometer gemessene Er- 
starrungspunktdes Rein-Naphtha- 
lins soli ohne Berucksichtigung 
einer Fadenkorrektur innerhalb 
der Temperaturgrenzen von 78,9 
und 79,5° liegen.

2. Ausfiihrung.
300 bis 400 g Ó l2 werden in 

einem Scheidetrichter durch Aus- 
schiitteln mit Lauge vom spez. 
Gewicht 1,15 und Schwefelsaure 
vom spez. Gewicht 1,15 von sauren 
und basischen Bestandteilen be- 
freit. Falls sich hierbei Naphthalin 
ausscheidet, muB auf 60° bis 70° 

erwarmt werden. Das so gewonnene Neutralól wird unter 
Anwendung der Widmerkolonne und des auf Rein-Anilin 
(Siedepunkt=- 184°) einzustellenden 300°-Thermometers mit 
einer Geschwindigkeit von 1 Tropfen s destilliert. Bei so 
langsamer Destillation sind die bis 200’’ ubergehenden An- 
teile naphthalinfrei und werden nicht beriicksichtigt. Die 
zwischen 200° und 245 siedende Naphthalinóliraktion wird 
in einer Vorlage aufgefangen und genau gewogen. 3,0000 
bis 3,5000 g dieser Fraktion werden in einem Erlenmeyer- 
Kolben von etwa 250 cm* Inhalt eingefullt und die genau 
neunfache Menge (27,0000 bis 31,5000 g) Mercksches

1 Das Thermometer is t  b e i d e r  F ir m a  P h y s ik a l is c h e  W e r k s ta t le n  
AO. Góttingenc oder dem Z w e ig b u r o  in  B o c h u m . v o r m .  D r .  G u t te s  N a c h f .  
unter der Listenbezeichnung L a n d s b e rg e r  N o r m a lth e r m o m e te r  c N r .  34118 
erhaltlich.

2 Die Emuaage ist s o  z u  b e m e s s e n . d a S  d ie  nach A b z u g  d e r  s a u re n  
Ole und basischen B e s ta n d te i le  a r . fa l le n d e  S ie d e f ra k t io .n  z w is c h e n  2 00  u n d  
243° mindestens 40 g  b e t r a g t :  b e i g e b ra u c h te n  u n d  a s p h a l th a i t ig e n  W a s c h -  
ólen ist eine V o r d e s t i l la t io n  b is  3 6 0 °  ( L u f t k u h l e r )  e r f o r d e r l i c h  z u r  A b -  
scheidung des Pechgehaltes.

Abb. 2. Shukoff-GefaB 
zur Bestimmung des 

Erstarrungspunktes von 
Naphthalin-Ólgemischen.

Rein-Naphthalin zugegeben. Der Kolben wird mit einem 
Korkstopfen verschlossen und sein Inhalt durch Erwarmen 
im Trockenschrank auf 905 gelóst. Nach griindlicher Durch- 
mischung wird die Schmelze in das trockene auf etwa 
90’’ vorgewarmte Shukoff-GefaB bis 4 cm unter dem 
Halsansatz eingefullt. Darauf setzt man das ebenfalls 
auf 90° vorgewarmte Thermometer — wie in der Gerate- 
beschreibung angegeben — in die warme Olmischung ein. 
Unter Schutteln des Shukoff-Gerates wird die Temperatur- 
anderung am Thermometer aufmerksam beobachtet. Nach 
anfanglichem Absinken steigt die Temperatur wieder an. 
Der hierbei erreichte Hóchststand wrird ais Erstarrungs- 
punkt abgelesen.

3. Berechnung.

Der Berechnung wird folgende, sinngemaB abgewan- 
delte analytische Gleichung einer die Abhangigkeit des 
Naphthalinerstarrungspunktes vom Olgehalt darstellenden 
Eichgeraden zugrunde gelegt.

°# Rein-Naphthalin in der _  Em (En-^R 100) 
Fraktion 200—245° R

Hierin bedeuten: Em Erstarrungspunkt der Rein- 
Naphthalin-Olfraktion-Mischung, En =  gemessener Erstar- 
starrungspunkt des Rein-Naphthalins, R =  0,04674 =  Rich- 
tungskoeffizient der Eichgeraden.

Diese Gleichung gestattet, da R bekannt ist und die 
Erstarrungspunkte des Rein-Naphthalins und der Rein- 
Naphthalin-Ólfraktion-Mischung jeweils durch Messung 
ermittelt werden, die Bestimmung des Naphthalingehaltes 
in der Olfraktion 200°—245°. Die Berechnung des Naph
thalingehaltes im Originalól erfolgt sodann unter Beruck
sichtigung der jeweiligen Óleinwaage G und der hieraus 
gewonnenen Menge an Neutralólfraktion F nach:

\ Rein-Naphthalin 
im Originalól

X  R.-N. =  Em-(En —4,674) F

0,04674 G ’
1

Diese Berechnungsformel ist auf samtliche Teerwasch- 
óle, die durch Destillation aus Hochtemperaturteer ge- 
wonnen werden, anwendbar.

Fur Ole, die aus cumaronharzhaltigen Ruckstanden ge- 
wonnen werden, ais solche also fn ihrem chemischen 
Charakter von den eigentlichen Teerólen verschieden sind, 
gilt — entsprechend einer besonderen, von den oben be- 
zeichneten Teerólen abweichenden Eichkune — die fol
gende Berechnungsformel 2, in welcher der Richtungs- 
koeffizient R =  0,03625 ist.

°/„ R.-N (im Originalól) =
Em—(En—3,625) F 

0,03625 ' G
. . 2

B erechnungsbe isp ie l •
(Untersuchung eines Benzolwaschóles).

Ó le inw aage ................................................. G =  300,00 g
Naphthalinfraktion......................................F = 150,00 g
Erstarrungspunkt der Rein-Naphthalin-
Ólfraktion-Mischung..............Em =  74,90 °C
Erstarrungspunkt des Rein-Naphthalins . En =  78,90° C

Rein-Naphthalin_ 0 p v  74,90-(78.90-4.674) 150

im Originalól 0,04674 300 ’

E. Bestim m ung  des spez ifischen  Gew ic h te s1.

/. Erforderliche Geraie.

5 Spindeln nach DIN DYM 3653 im Bereich von 0,700 
bis 1,200; MeBzylinder 250 DIN' 126S0; Pyknometer von 
10 cm3 Inhalt mit kapillarem Ansatzrohr und eingeschlif- 
fenem Thermometer mit MeBbereich 0°—50\

2. Ausfiihrung.

Nachdem Spindel und 01 im MeBzylinder die Raum- 
temperatur angenommen haben, laBt man die Spindel in das 
01 gleiten. Nach 1—2 min liest man an der Spindelskala 
das spezifische Gewicht und am Thermometer die Tem
peratur ab, wobei darauf zu achten ist, daB die Spindel 
nicht am Glase haftet. Bei durchsichtigen Olen muB das 
spezifische .Gewicht in der Ebene des Fliissigkeitsspiegels 
und bei undurchsichtigen Olen am oberen Wulstrande ab
gelesen werden. Schaum wird durch Annaherung der ge- 
óffneten Atherflasche an die Spindel zerstórt.

Das Pyknometer wird leer gewogen, mit Ol gefiillt und 
wiederum gewogen. Alle Wagungen sollen móglichst bei 
20° ausgefthrt und das Pyknometer nach Einsetzen des

1 V * l .  D I N  D V M  1. A u fg a b e ,  F e b r .  193<i.
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Mf I,

Beck ma nn- 
Thermometer

St

Metalldeckel

Thermometers bis zum oberen Rande der Kapillare gefiillt 
werden.

3. Berechnung.

Dichte in g/cm3 =  0,0012 + 

VolIgewicht des Pyknometers 
in Luft —Leergewicht in Luft 

Inhalt des Pyknometers 
bei 2 0 °.

Der Umrechnungsfaktor fiir 
jedes Grad unter oder iiber 20° 
betragt 0,0008.

F. Bestim m ung 
des A sp h ą ltg e h a lte s1.

1. Erforderliche Gerate. 

Filter von, Schleicher 
Schiill, WeiBband Nr. 589;

Extraktionsgerat nach 
Soxhlet oder Graefe;

Jenaer Glasschale von 
60 mm Durchmesser und etwa 
45 cm3 Inhalt (Abdampfschale 
Denog 2).

2. Ausfiihrung.

4—5 g Ol werden in der 
40fachen Raummenge Normal- 
benzin Kahlbaum gelóst. Nach 
12-20stundigem Stehen im
Dunkeln bei Zimmertemperatur 
wird die Lósung durch zwei 

libereinandergestellte WeiB- 
bandfilter Nr. 589 gefiltert, der 
Niederschlag auf die Filter ge- 
spiilt und mit kaltem Normal- 
benzin móglichst ólfrei ge- 
waschen. Die Filter mit Nieder
schlag werden im Extraktions- 
gerat % h lang mit Benzol aus- 
gezogen. SchlieBlich wird das 
Benzol fast bis zur Neige ab- 
destilliert, die restliche Menge

Gtas-
Rmg

Ruhrer

Becherg/as

Abb. 3. Gerat zur 
Molekularąewichtsbestimmung 

aus der 
Gefrierpunktserniedrigung.

1 V c rl D I N  l ) V M  36h0

in einer Glasschale eingedampft und der Riickstand im 
Trockenschrank bei 105° bis zur Gewichtskonstanz ge-
trocknet

Asphaltgehalt »/o =

3. Berechnung.

Asphaltauswaage • 100 

óleinwaage

G. M o leku la rgew ich tsbes tim m ung  nach dem 
G e fr ie rp u n k tv e r fa h re n ’ .

/. Erforderliche Gerdte.

Gerat zur Molekulargewichtsbestimmung aus der Ge
frierpunktserniedrigung nach Abb. 3, bestehend aus Becher- 
glas mit Metalldeckel und Metallriihrer, 2 ineinanderpas- 
senden Reagenzglasern mit Korkstopfen und einem Glas- 
riihrer, Differentialthermometer nach Beckmann.

2. Ausfiihrung.

Zur Ermittlung des Erstarrungspunktes von reinem 
Benzol wird das Becherglas mit Eiswasser und das innere 
Reagenzglas zu etwa einem Drittel mit einer gewogenen 
Menge analysenreinen Benzols von Kahlbaum gefiillt. Unter 
gleichmaBigem Riihren mit dem Glasriihrer wird die Tem- 
peraturerniedrigung beobachtet, bis durch die Kristallisa- 
tion ein Haltepunkt eintritt, der ais Erstarrungspunkt ab- 
gelesen wird. Der Versuch wird zweimal wiederholt, wobei 
man mit dem Riihren erst beginnt, wenn das Benzol
0,2°-0,3° unter den zuvor ermittelten Erstarrungspunkt 
abgekiihlt ist. Das Mittel aus diesen beiden letzten Bestim- 
mungen setzt man bei der Berechnung ais Erstarrungspunkt 
des Benzols ein. Dann wird frisches Benzol in etwa der 
gleichen Menge im Reagenzglas eingewogen, etwa 1—2 o/o 
eines uber Chlorkalzium getrockneten und filtrierten Wasch- 
óles zugegeben, erneut gewogen und der Erstarrungspunkt 
dieser Mischung wie zuvor ermittelt.

3. Berechnung. 

Molekulargewicht M =  K
W 100 

“ B E
K =  52,l (molekulare Depression des Benzols), E = ge- 

fundene Gefrierpunkterniedrigung, W  — Waschóleinwaagt 
in g, B =  Benzoleinwaage in g.

1 V g l .  B i l t z :  D ie  P ra x is  d e r  M o le k u la r g e w ic h ts b e s t im m u n g  B e r lin  
1898 A n g e w . C h e m . 26 (1 9 1 3 ) S. 279.

W I R  T S C H A F T L I C H E S
Die Erdólwirtschaft der Welt im Jahre 1941.

Die Angaben der nachstehenden Zahlentafel beruhen 
fiir die Jahre 1938 bis 1940 auf den Veróffentlichungen des 
Bureau of Mines der Ver. Staaten, hinsichtlich der Zahlen 
fiir 1941 auf Schatzungen, die ebenfalls im wesentlichen 
auf Grund von Angaben der gleichen amerikanischen 
Dienststelle vorgenommen worden sind. Da die Erdól- 
statistik auch in Friedenszeiten manche Widerspriiche und 
Unzuverlassigkeiten aufzuweisen pflegt, vor allem aber im 
Kriege besonders unvollstandig bekannt gegeben wird, sind 
alle Angaben seit 1939 mit besonderm Vorbehalt aufzu- 
nehmen.

Die Statistik laBt jedenfalls die allgemeine Entwick
lung der Welt-Erdólgewinnung mit ausreichender Deutlich: 
keit erkennen. Die Entwicklungsrichtung zu stiindigen 
weiteren Steigerungen hat auch unter der Kriegszeit an- 
gehalten, wenn auch die einzelnen Lander hierzu recht 
unterschiedlich beigetragen haben. Das fiihrende Erdól- 
land, die Ver. S taaten, auf die standig reichlich 60o/0 der 
Welt-Erdólfórderung entfallen, vermochte die Steigerung 
der letzten Zeit im Jahre 1941 nur noch abgeschwacht fort- 
zufiihren. Der zunehmenden Erschópfung einiger Erdól- 
felder stehen nur beschrankte NeuerschlieBungen gegen
iiber. Immerhin hat der sensationelle Aufstieg der Erdól- 
fórderung im Staate Illinois (4,5 Mili. FaB im Jahre 1936, 
147 Mili. FaB im Jahre 1940) erwiesen, daB auch in den 
alten Erdólstaaten mit ihren seit Jahrzehnten so genau be- 
kannten geologischen Verhaltnissen unerwartete Produk- 
tionssteigerungen gróBten AusmaBes móglich sind. Tat- 
sachlich haben die nachgewiesenen Vorrate in den letzten 
Jahren weiter zugenommen und betrugen Anfang 1941
19 Milliarden FaB, die die Fórdermenge der letzten Jahre 
auf 14 Jahre gewahrleisten wurden. Die standige Er-

fahrung der letzten Jahre, daB der Ausfall in der Ge,-1 
winnung durch NeuerschlieBungen mehr ais ausgeglichen 
wird, hat sich also fortgesetzt.

Die W e lt- E rdó lfó rde rung  1938 bis 1941 
(in Mili. metr. t).

Land 1938 1939 1940 1941

0 0,1 0,2 0,3
Rum anien ....................... 6,6 6,3 5,9 5,3
Albanien.......................... 0,1 0,1 0,2 0,2
Sowjetunion . . . . . . 28,5 29,5 29,7 33,5

10,4 10,4 10,5 10,0
4,5 4,3 3,5 1,4
0,2 0,7 0,9 1,1

Saudi-Arabien............... 0,1 0,5 0,7 0,8
Bahrein-Inseln............... 1 ,1 1,0 1,0 0,9

0,4 0,4 0,4 0,4
Brit.- Indien................... 0,3 0,3 0,3 0,3
Niederl.-Indien............... 7,4 8,0 7,8 8,0
Burm a............................. 1,0 1,1 1,1 1,1
Brit.-Nord-Borneo . . . 1,0 1,0 1,0 1,0
Kanada ....................... 0,9 1,0 1,1 1,3
Ver. S taa ten ................... 164,0 171,0 182,7 188,2

5,7 6,4 6,5 5,6
Kolnmbien....................... 3,0 3,1 3,6 3,3
Venezuela....................... 28,7 30,3 27,2 32,5
Trinidad................... 2,4 2,6 2,8 2,9
Ekuador ................... 0,3 0,3 0,3 0,2

2,1 1,8 1 8 1,6
Argentin ien ................... 2,4 . 2,7 2,9 3,1

Welt (einschl. nicht auf- 
gefiihrter Lander) . . 274,3 284,2 293,7 306



25. April 1942 G lu c k a u f 239

Weniger zuverlassig ist die Welt uber die Entwicklung 
der russischen Erdólfórderung unterrichtet. Die nach 
amerikanischen Quellen angenommene betrachtliche 
Fórdersteigerung mag, namentlich hinsichtlich des Aus- 
maBes, berechtigten Zweifeln begeęnen. Der Hauptanteil 
dieser Steigerung entfallt jedenfalls auf die Kaukasus- 
Reviere und das Ural-Wolga-Oebiet (»Zweites Baku«). — 
Die neuerliche Produktionserhóhung in Venezue la  beruht 
wohl in der Hauptsache auf den neuen Feldern in Ost- 
Venezuela zwischen dem Unteren Orinoko und dem Meere; 
gerade auch das Beisoiel Venezuelas beweist, daB die Zeit 
der grofien Schurferfolge in manchen alten Erdóllandem 
noch keineswegs abgeschlossen ist. — Die Forderung von 
Iran (Persien), die sich bekanntlich ganz in britischer 
Hand befindet. ist verhaltnismaBig stabil: das im Winter 
1940 41 beobachtete Nach'assen der Forderung durfte in- 
zwischen wieder aufgeholt sein, zumal Iran nach der Be- 
setzung der hollandischen und britischen Erdólreviere in 
Sud-Ostasien die wichtigste Versorgungsmóglichkeit fiir 
die Streitkrafte der Angelsachsen und ihrer Verbtindeten 
im Indischen Ozean und fur die britischen Lander dort ge- 
worden ist.

Auch die Fórderentwicklung in N i e d e r l .  - I n d i e n  
ist verhaltn:smaBig eleichmafiig; wahrscheinlich sind die 
Vorrate in den alten Revieren nur noch begrenzt, so daB es 
auf die Erfolge der neuerdings auf Neuguinea begonnenen 
Schiirfarbeiten ankommen wird. wie lanee die jetzige Fór- 
derung uberhaupt aufrecht erhalten bleiben kann. — 
.\lexikos Erdólwirtschaft leidet unter den Folgen des 
staatlichen Vorgehens gegen die Erdól^eserschaffen. da die 
nunmehrige Resrierunffseesellschaft (Pet^oleos Mexicanos) 
weder finanziell und technisch noch hinsi-htlich der Ab- 
satzorsranisation ausreichende Leistungsfahigkeit besi+zt 
und uberdies die wichtigsten Absatzmarkte durch die Er- 
eiffnisse in Eurooa verloren ge^angen sind. Neuere Schurf
erfolge sind hier auch seit langerer 'Zeit nicht zu ver- 
zeichnen. — Die Forderu*ig Ruman iens  befindet si"h seit 
1936 in offenbar unaufhaltsamem Niedergang, da das lin- 
gTinstige Bergrecht die ErschHeBung der zwar erdól- 
hóffigen, aber noch nicht abgebauten Revierteile bisher 
verhindert hat. Man dari erwarten, daB die Zusammen- 
arbeit mit Deutschland in dieser Hinsicht eine Wende her- 
beifuhren wird. — In Ko lumb ien  hat die Leistung des

P A  T E N T

Gebrauchsmuster-Eintragunsjen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 9. April 1942.

lOb. 1516253. Friedrich Hansing und Hermann Schad Stuttgart 
Feueranzunder. 21. 2. 42.

81 e. 1516489 Gerhard Schreiner. Essen-Bredeney\ Forderband-Schnt/- 
Yorrichtung. 22. 1. 42

Paten t-Anmeldun gen1,

die vom 9. April 1942 an drei Monate lang in der Auslezehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

la , 33.* W 105448. Erfinder. zugleich Anmelder: Dr. Ernst W2lł7i^eer. 
Hamburg. Verfahren zur Herstellung von Glimmerpulyer durch Gluhen 
8. 4. 39.

1 c, 101. K. 154 466. Erfinder: Dipl.-Ing. Klaas Frederick Tromp 
Kerkrade (Holland). Anmelde^: Któckner-Humboldt-Deutz- AG.. Koln. und 
N. V. Domaniale M i in Maatscharpii. Kerkrade (Holland), Verfah'ei zur 
Aufbereitung von Kohle mit Hilfe von Schwimm- und Sinkscheidung.
15. 5. 39.

lOa, 20. A. 92800. Erfinder: Albert Lever. Rieden bei Ba^en fSchwei/) 
Anmelder: Akfiengesellschaft Brown. Boveri & Cie.. Baden. Re^elyerfahren 
und -»orrich<ung fur Gas'ó-deranlagen. 28.1.41. Schweiz 4.1.41.

lOh, 9 05. K. 150018. Erfinder. zugleich Anmel''er : D '. Gns*av 
Keppeler. Hannover. Verfahren zur Herstellung von PreRPneen aus jungeren 
Brennstoffen. w :e Torf und Braunkohle 21. 3 3S. Osterreich.

lOb. 12. E. 52774. Erfinder. zugleich Anmelder: O ’to Emele, Esen- 
hausen uber Ravenshurg (Wurtt.). Feueranzunder aus mehreren Brenn- 
kórpern von verschiedener Brenndauer. 14. 7. 39.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage. an dem die Erteilung eines Patentes hekapntgemacht wordtn 
ist. lauft die Tunfjahrige Frjst. innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gesen 

das Patent erhoben werden kann.)

Ib  (6). 7/856/. vom 1. 11. 39. Erteilung b e k a n n tg e m a c h t  am  19. 2. 42 
Me ta 11 gese 11 scha f t AG. in F r a n k fu r t  ( M a in ) .  \e-t*h'rn ?ur elek- 
[rostatischen Srheidnnz von Oemengen. Erfinder: Dr.-Ing R ic h a rd  Heinrich 
in Frankfurt (Main). Der Schulz erstreekt sich a u f  d as  P r o te k t o r a t  Bóhmen 
und Mahren.

Die Luft wird im elektrostatischen Fełd, in d e m  d ie  Gemenge ee- 
schieden werden. mit den Damnfen von g e c h lo r te n  o d e r  fluoriertem 
Kohlenstoff oder Kohlenwasserstoff angereichert. D a d u rc h  wird erzielt, daft 
im elektrostatischen Fełd wesentlich hóherc Feldstarken verwendet werden

1 In der Patentanmeldung. die mit dem Z u s a tz  Osterreich« versehen 
ist, ist die Erklarung abgegeben daft der Schutz 'ich auf 'as Land Oster- 
reich erstrecken soli

1938 neu erschlossenen Barco-Reviers, durch das man die 
Landesfórderung auf 5 Mili. t zu bringen hoffte, stark ent- 
tauscht, und die weitere Entwicklung, die sich in der 
Hauptsache auf das alte Revier Barranca Bermeja zu 
stiitzen haben wird, ist infolgedessen ungewiB.

Dagegen wird die Leistung im Irak  mit seinen zweifel- 
los noch vorhandenen sehr betrachtlichen Zukunftsvorraten 
im wesentlichen von der politisch-militarischen Seite her 
bestimmt. Da der Inlandverbrauch unbedeutend ist, und 
der Auslandabsatz iiber die Rohrleitungen zum Mittelmeer 
durch die kriegerischen Ereignisse dort beeintrachtigt wird, 
ist die Forderung auf kaum den dritten Teil der Vor- 
kriegsleistung gesunken.

Unter den kleineren Erdóllandern verdienen nur wenige 
der besondern Hęrvorhebung. In Argent in ien  steigt die 
Produktion hauptsachlich infolge der zunehmenden Er- 
schlieBung des Reviers Mendoza im Landesinnern. In Peru 
scheint die Forderung der alten Reviere nachzulassen, 
wahrend die Entwicklung der neuen Felder im Landes
innern, insbesondere im Amazonas-Gebiet (Ganzo Azul) 
mit seinen unabsehbaren M 6gl;chkeiten, durch die Trans- 
portlage aufgehalten wird. — Der neuerliche Aufschwung 
der Erdólfórderung in Kanada geht ausschlieBlich auf 
Bohrerfolge zurjick. die in den letzten lahren in dem alten 
Revier des Turner-Tals in Alberta erzielt worden sind. und 
die fur den Fali einer Lósung des T r a n s D o r t p r o b l e m s  
sicher noch betrachtlich gesteigert werden k o n n t e n .

Die Gewinnung auf den Bahrein-Inseln wird durch 
Salzwasser-Einbriiche offenbar ernsthaft gefahrdet. Umso 
erfolereicher ist die neuere Entwicklung in Agypten ,  wo 
das kurztich erschlossene Ras Gbarib-Feld am Golf von 
Suez sich immer mehr ais iiberaus leistungsfahig erweist. — 
Der Aufschwung in Saudi-Arab ien ,  wo neben dem 
Damman-Feld mehrere neue Felder erbohrt worden sind, 
setzt die siinstige Entwicklung fort. — Von sonstigen 
wichtigen Erfolgen ist auBer in G roBdeu tsch land .  das 
bekanntlich in den letzten lahren eine sehr betrachtliche 
Steigerung seiner Erdólgewinnung erzielen konnte. nament
lich noch Ungarn  zu nennen, das bis 1937 fast aus
schlieBlich Einfuhrland gewesen ist und jetzt auf Grund der 
Erfolee in dem neuen Lispe-Revier zu einem nicht ganz 
unwichtigen Ausfuhrland zu werden verspricht.

B E R I C M T
konnen ais in reiner Luft. und daB Snruhentladungen vermieden werden 
Die Temperatur der Luft des elektrostatischen Feldes oder Raumes kann 
zur Einstellung der Luft auf bestimmte Sattigungswerte geandert werden.

1 b  ( 6 ) .  7JS562, v o m  1 1 . 9 .4 0 .  E r t e i lu n g  b e k a n n tg e m a c h t  a m  1 9 . 2 .4 2 .  
M e t a l l g e s e l l s c h a f t  A G .  i n  F r a n k f u r t  ( M a in ) .  Verfahren iur elett^o- 
słafischen Trcnnu*g von Staabgemengen. E r f in d e r :  D r . - I n g .  Richard
H e in r ic h  in F r a n k fu r t  ( M a in ) .

A u s  T e ilc h e n  e le k t r is c h  v e rs c h ie d e n a r t ie e r  p h y s ik a l is c h e r  o d e r  c h e m i-  
s c h e r B e s c h a ffe n h e it  b e s te h e n d e  S ta u b e e m e n e e  w e rd e n  m i t  g ró b e re n  T e i l 
c hen  v e rm e n g t .  d ie  e in e  b e s t im m te .  v o rz u T S w e is e  e;ne m i t  d e m  e in e n  Be- 
s ta n d te i l  d es  O em enp-es  u b e re in s t im m e n d e  D ie le k t r iz i t a t s k o n s t a n t e  h a b e n . 
D a s  G em cncre  w i^ d  a ls d a n n  im  f r e ie n  F a l i  s o  e in e m  L u f t -  o d e r  G a s s tro m  
a u s e e s e tz t.  d aB  s ic h  d e r  e in e  B e s ta n d te i l  des z u  tre n n e n d e n  S ta u b e e m e n g e s . 
s o w ie  d ie  in fo l t r e  ih re s  g ró B e re n  G e w ic h te s  a u s  d e m  L u f t -  o d e r  G a s ? tro m  
a u s fa lle n d e n .  d e m  G e m e n e e  z u ^ e s e tz ^e n  g ró be » -en  T e i lc h e n  a u f  G ru n d  d e r  
K o n t a k t e le k t r i7 i t a t  e e ^ e n p o l ie  a u f la d e n  u r d  n ^ c h  A u s f a l l  d e r  Z u s a tz te i lc h e n  
n u r  d ie  s t a r k  a u f^ e la d e n e n  B e s ta n d te i le  d es  G e m e n ^ e s .  s o w ie  d esse n  n ic h t  
o d e r  w e n ig  a u fe e la d e n e n  B e s ta n d te i le  in  d e m  L u f t -  o d e r  G a s s t ro m  v e r -  
b le ib e n .  D u rc h  d en  le tz te re n  w e rd e n  d ie  B e s ta n d te i le  d es  G e m e n g e s  z w is c h e n  
g e < re n p o lig e . n ic h ts p -u ^ e n d e  E le k t^ o d e n  e in e s  e ^ k t^ o s ta t is c h e n  F e ld e s  e in -  

j r e t r a e e n .  In  d e m  F e ld  e r f o l g t  d ie  T re n n u n ę r d e r  B e s ta n d te i le  d es  G e m e n g e s
d a d u rc h .  daB  d ie  s t a r k  a u fe e la d e n e n  B e s ta n d te i le  an  d e r  e in e n  E le k t* -o d e  u n d
d ie  w e r i?  a u fg e la d e n e n  B e s ta n d te i le  an  d e r  a n d e re n  e e g e n n o l ie e n  E le k t r o d e  
a b g e s c h ie d e n  w e rd e n .  D ie  g a r  n ic h t  a u fe e la d e n e n  B e s ta n d te i le  werden von 
d em  L u f t -  o d e r  G a s s t ro m  f o r t e e f u h r t .  D ie  g ró ^ e -e n  T e i lc h e n .  d ie  dem Ge- 
mensze z u ? e s e tz t  s in d .  k o n n e n  n a c h  d e m  A u s f a l l  a us  d e m  S ta u b g e m e n g e
a u fg e fa n g e n  u n d  d e m  G e m e n g e  e rn e u t  z u g e s e tz t  w e rd e n

5 d  fóio). 718565. v o m  24 . 10 . 4 0 . E r t e i lu n g  b e k a n n tg e m a c h t  a m  1 9 .2 .4 2 .  
K a l i - F o r s c h u n g s - A n s t a l t  G m b H .  i n  B e r l i n .  Verfahren ~ur Be
kam nfung von Staub und Staubexplosionen. E r f in d e r :  D r .  P a u l H ó f e r  in  
B e r l in .

L ó s u n e e n  v o n  h y g r o s k o n is c h e n  S a lz e n  (z .  B . C h lo rm a g n e s iu m  o d e r  
C h lo r c ^ lc iu m )  w e rd e n  in  s t ro m e n d e n  G a s e n  in  K o n z e n t ra t io n e n .  d e re ń  
D a m n fd r u c k  n ie d r ie e r  is t  a is  d e r  W a s s e rd a m p * n 2 r t ia ld r u c k  d e r  G a « e . u n te r  
Z u e a b e  e in e s  N e t z m i t t e ls  so  v e r n e b e l t .  daB  d ie  T e ilc h e n  ( T r ó p f c h e n )  d e r  
L ó s u n e e n  im  G a s s t ro m  d e n = e lb e n  S c h w e b e z u s ta n d  e r re ic h e n  w ie  d e r  
zu  b e h a n d e ln d e  S ta u b .  D ie  T e i lc h e n  k o r rm e n  d a h e r  u b e r a l l  m i t  d e m  K o h le n -  
s ta u b  z u s a m m e n  u n d  w e rd e n  n ie d e rg e s c h la ? e n .  s o  d a B  n ic h t  n u r  d e r  a u f  d e r  
S tre c k e n s o h le  J ie e e n d e  K o h le n s ta u b .  s o n d e rn  a u c h  d e r  an n ic h t  le ic h t  z u - 
g a n e l ic h e n  S te l le n  ( z .  B . h in t e r  d en  G r u b e n h o lz e m  u n d  V e r p u tz p la t t e n >  
v o rh a n d e n e  K o h le n s ta u b  b e n e tz t  w i r d  u n d  u n b e g re n z t  la n g e  fe u c h t  b le ib t .  
D e r  S ta u b  k a n n  d a h e r  n ic h t  a u f g e w i r b e l t  w e rd e n .

lOa H 2 o i ) .  718505. v o m  2 9 .1 2 .3 6 .  E r t e i lu n g  b e k a n n tg e m a c h t  a m  1 9 .2 .4 2 .  
D r .  C .  O t t o  &  C o m p .  G m b H .  i n  B o c h u m .  Koksofentur mit selbst- 
tatiger Ent- und \erriegelung durch die Turabhebevorrichtang. E r f in d e r  
D r . - I n g  C a r l  O t t o  in  F s s e n  u r d  E b e rh a r d  G r a R h o f f  in  B o c h u m
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Die Ent- und Verriegelung der Tur a durch die Turabhebevorrichtung 

w ird durch h inter dem Turrahmen b vorgesehenen Haken c greifenden 

R iegel d bew irkt, die auf je einen im wesentlichen in R ichtung der Ofen- 
achse an der Tur beweglichen Trager e angeordnet sind. Letzterer w ird von 

der Turabhebevorrichtung m it H ilfe  eines in senkrechter R ichtung bewcg- 
lichen G liedes / so verschoben, daB die R iegel d in der einen Endstelluny 

auBerhalb der Haken c und in der anderen Endstellung hinter den Haken 

liegen und gegen diese gedriickt werden. Zwischen dem durch die Tiir- 
abhebevorrichtung verstellbaren Trager e und der Tur a kónnen in R ichtung  

der Ofenachse w irkende Federn g angeordnet sein, die die R iege l d gegen 
die Haken c driicken, und am Trager e kónnen in R ichtung der Ofenachse 

w irkende Federn angeordnet sein, die die Riegel von den Haken lósen. 

Ferner kann das G lied  / .be i Freigabe durch die T iirabhebevorrichtung 
se lbsttatig , z. B. unter dem E influB der Schv\ erkraft, oder durch Federn // 
abwarts bewegt werden. AuBerdem kann das G lied  auf an dem Trager e 
vorgesehene Keilflachen i m it H ilfe  rollender Teile (W alzen, R o llen  o. dg l.) 
gle iten.

lO a  (24qi). 7/8 506, vom 24. 1. 39. E rte ilung bekanntgemacht am 19.2.42.
F. J. C o l l i n  A G . in  D o r t m u n d .  Spiilgassc1nvelverfahren. E rfinde r: 
Josef Schiifer in Dortm und. Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat 

Bóhmen und Mahren.

Nach dem Verfahren werden, wie bekannt, ais Spiilgas die bei der 

Schwelung anfallenden ungereinigten, in einem zwischen dem Schwelofen ./ 
und einer Anheizvorrichtung b um laufenden Kreislauf gefiihrten Gase ver- 
wendet, aus denen led ig lich eine dem anfallenden Schwelgas etwa ent- 
sprcchende Gasmenge laufend entnommen und der Nebenproduktenanlage 

zugefiihrt w ird . Nach der E rfindung w ird das in bekannter W eise von 
unten nach oben durch das Schwelgut hindurchstrómende Spiilgas wieder 
durch das Schwelgut abwarts und unm ittelbar durch den im unteren Teil 

des Schwelofens befind lichen heiBen Schwelkoks geleitet. D ie aus den 
Schwelgasen entnommenen Gase kónnen vor ihrem E in tr itt  in die Neben
produktenanlage durch einen zur Vorwarm ung der V erbrennungsluft fiir d ii 

Aufheizvorrichtung b dienenden W armeaustauscher c geleitet werden. Durch 
das Patent ist ferner ein zur Ausfiihrung des Verfahrens dienender Schwel

ofen angefiihrt. in deni ein m it einer W arm eiso lierung versehenes Rohr d 
oder mehrere Rohre angeordnet sind. Das Rohr d bzw. die Rohre leiten 
die aufgeheizten Schwelgase, die durch die O ffnung  e in den O fen ein- 

treten und von unten nach oben durch das im O fen befind liche Schwelgut 

strómen, in den im  unteren Teil des Ofens befind lichen Koks. D ie Gase 
werden alsdann durch eine im unteren Teil des Ofens angeordnete O ffnung  / 

aus dem Koks abgesaugt und der Aufheizvorrichtung b sowie dem W arm e 
austauscher c zugefiihrt, fa lis  ein soleher vorgesehen ist.

B U C H E R S C H A U

Weltatlas der Erdolindustrie. Von Professor Dr. Karl 
Kruger,  Technische HoChschule ■ Berlin. 20 S. imit 
13 Karten. Berlin 1942, Union Deutsche Verlagsgese!!- 
schaft. Preis in Pappbd. 8,50 JIM,
Abgesehen von einigen wenigen, ungenauen Weitkarten 

der Fachpresse aus friiheren Jahren ist bisher eine zusam- 
menfassende Darstellung der Erdólfelder, Verarbeitungs- 
statten, Bunkerstationen und Rohrleitungen im Schrifttum 
der Welt noch nicht gegeben. Diesem Mangel sucht die 
vorliegende Arbeit des Verfassers, der ais Wirtschafts- 
geograph und Kraftstoffwissenschaftler an der Technischen 
Hochschule Berlin wirkt, abzuhelfen.

Der Atlas ist ais Erganzung des vor etwa Jahresflist 
im gleichen Verlag erschienenen Biichleins des Verfassers 
»Kraftstoffversorgung der GroBwirtschaftsraume«, das den 
Stand der Erdolindustrie auf Grund von Zahlenveroffent- 
lichungen bis 1938/39 darstellte, und ais Nachschlagewerk 
gedacht. Dem Atlas ist ein Yerzeichnis der iiber 900 er-

faBten Ortsnamen vorangestellt. Auf den mit kurzeń, auch 
zahlenmafiigen Erlauterungen iiber Raffinerieleistungen 
versehenen Kartenskizzen einer Welt- und zwólf Lander- 
karten mit vier Nebenkarten — sind nur die wichtigsten, 
ólhóffigen und 01 fórdernden Felder angegeben, die nen- 
nenswerten Raffinerien und Bunkerstationen mit Riicksicht 
auf den kleinen MaBstab nur mit Gruppennamen gekenn- 
/eichnet und auch die Darstellung der Erdolindustrie 
Nordamerikas in Gruppen der dortigen Felder und Ver- 
arbeitungsstatten, aber mit Wiedergabe der heute ins- 
gesamt 184000 km langen Rohrleitungen erfolgt.

Mit Riicksicht darauf, daB ihm die genau unterrichteten 
Archive der groBen internationalen Olgesellschaften nicht 
zur Verfiigung standen, alle Angaben vielmehr aus Zeit- 
schriftenaufsatzen und sonstigen, ahnlichen Quellen iniih- 
sam zusammengestellt werden muBten, bezeichnet der Ver- 
fasser diesen ersten Versuch eines »Atlasses« ais liickenhaft. 
Diese Selbstkritik diirfte sich besonders auf das ganzliche,

10b (14). 718470, vom 7. 4. 39. E rte ilung  bekanntgemacht am 19.2.42. 
G e o r g  P i e r i n g  in  E ic h  i ib e r  T r e u e n .  Verłahren und Vorrichłung 
zur Herstellung von Feueranzundern.

Impragnierte H o lzw o llese ile  werden auf eine im Q uerschn itt beliebige 
Biindelform  zusammengedruckt, in diesem Zustand in eine der Querschnitts- 

form des Biindels entsprechende, ais V erpackung dienende Schachtel o. dgl. 

eingefiihrt und in der V!erpackung von dem Strang abgetrennt. Bei der ge- 
schiitzten Vorrichtung dienen P rofilw alzen zum  Zusam m endriicken der Holz

wolleseile zu einem Seilstrang und diesen 
W alzen nachgeschaltete W alzen von 

gleichem  P ro f il zum Befórdern und Hin- 
e indrikken  des Seilstranges in die 

Schachtel o. dg l. D ie letzteren werden 

auswechselbar von einem drehbaren Ring 

getragen, vor dem eine Kreissiige an
geordnet i%t. Der R ing  w ird  in jeder 
S trangein fiihrungsste llung  z. B. durch 
einen unter Federw irkung  stehenden be- 

wegbaren Bolzen gesichert. D ie P ro fil
walzen der V orrich tung  kónnen m it H ilfe 

eines Handrades angetrieben werden, das 
zur V erm eidung einer Riickwartsbewegung 

leicht gebremst ist.

81 e (89oo). 718546, \om 2.3.30. 
Erte ilung bekanntgemacht am 10. 2. 42. 

S k ip  C o m p a g n ie  A G . in  E sse n . 

iidlanlage fiir Skipfórderung. Erfinder: 
Kurt T rom pke in Essen. Der Schutz er

streckt sich auf das Protektorat Bóhmen 

und M ahren.

Bei der Anlage ist, w ie bekannt, 

zwischen einer festen Schurre a und dem 

in der Bescliickstellung befindlichen 
FórdergcfaB b eine bewegliche Ober- 

leitfliichc c angeordnet, die in Abhiingig- 

keit von der S te llung  des FórdergefaBes 

durch einen Antrieb yerstellt w ird . Die
E rfindung  besteht darin , daB zu beiden

Seiten der Oberle itflaehe c verschiebbare 

Leisten d  angebracht s ind , die beim  Ober- 
f uh ren der Oberle itflaehe c in die Bc- 

schickstellung iiber die feste Schurre a 
hinaus bewegt werden und sich an auBen 

am FórdergefaB yorgesehene senkrcchte 

Flachen e anlcgen. D ie Leisten d kónnen 
iiber der festen Schurre a nach unten ver-

langert sein und m it einer an der Oberle itflaehe c angebrachten Schiirze f
eine Abdichtung des GefaBes unterhalb der Oberle itflaehe b ilden . D ie auBen
am FórdergefaB vorgesehenen senkrechten Anlageflachen e f iir  die Leisten d 
kónnen durch Profile isen gebilde t werden und die Schiirze f kann aus einem 

federnden Blech bestehen.
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gegenwartig aber unvermeidliche Fehlen von Angaben iiber 
Deutschlands Erdólindustrie beziehen. Im iibrigen diirfte 
das kleine Werk, auf dessen Orundlage weitergearbeitet 
werden sollte, dem Bediirfnis nicht nur der Fachleute, 
sondern auch eines gróBeren Leserkreises zur schnellen 
Unterrichtung entgegenkommen und deshalb seine Heraus- 
gabe zu begriiBen sein. Dr.-Ing. W. de la Sauce.

Zinktaschenbuch. Hrsg. von der Zinkberatungsstelle 
GmbH., Berlin. 373 S. mit Abb. Halle (Saale) 1Q41, 
Wilhelm Knapp. Preis geb. 5,50 -7t.il.

Im letzten Jahrzehnt hat sich in Deutschland neben den 
Leichtmetallen namentlich das Zink ais einheimischer Werk- 
stoff zu einem technisch auBerordentlich wichtigen Metali 
entwickelt. Die praktische Vervvendung dieses Metalles, be
sonders in der Form zahlreicher Legierungen, ist eine so 
vielseitige und vielgestaltige geworden, daB der Versuch, 
die bisher gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen bei 
der Herstellung und Verarbeitung des Zinks und seiner 
Legierungen einmal knapp und iibersichtlich zusammen- 
zufassen, von der metallverarbeitenden Industrie mit Dank 
begriiBt werden muB. Dieser Versuch liegt jetzt vor in 
Oestalt des »Zinktaschenbuches«, welches von Dr.-Ing. H. 
Pontani mit 20 anderen Sachbearbeitern ais gediegene 
Gemeinschaftsarbeit herausgegeben wurde, die das ganze 
Gebiet der Gewinnung des Zinkmetalles, der mechanischen 
und physikalischen Eigenschaften, der Materialpriifung, 
Verarbeitung und Verwendung klar und knapp behandelt. 
Es ist erstaunlich, welche Menge von Wissensstoff hier

auf 373 Seiten geboten wird. Nach einem einleitenden Ab- 
schnitt iiber Geschichte, Vorkommen, Gewinnung, Normen 
und Hiitten, beschaftigt sich der zweite Abschnitt mit der 
Metallkunde des Zinks und seiner Legierungen, wobei Zu- 
standsbilder der Legierungen, Gitterbau, Alterungs- 
vorgange, namentlich aber die Materialpriifung, das 
chemische Verhalten sowie die mechanischen und physika
lischen Eigenschaften von Zink und Zinklegierungen be- 
sprochen werden. Dann folgen Angaben iiber Lieferfirmen 
und Lieferformen. Der groBe vierte Abschnitt behandelt die 
Verarbeitung von Zink und Zinklegierungen und bespricht 
das Schmelzen und GieBen, ZinkformguB, Knetverarbeitung, 
spanabhebende Verarbeitung, Verbindungsarbeiten, Ober- 
flachenbehandlung, Verzinkung und Abfallverwertung. Den 
SchluB bilden ein Abschnitt iiber Bewirtschaftungsbestim- 
mungen, Normenblatter und niitzliche Tabellen sowie ein 
gutes Sachregister. Viele klare Abbildungen vervollstan- 
digen den Wert des mit groBer Anschaulichkeit geschrie- 
benen Textes. Jeder einzelne Textteil ist von einem Spezial- 
fachmann verfaBt und mit ausfiihrlichen Schrifttums- 
angaben versehen. Das Zinktaschenbuch ist zweifellos eine 
sehr erfreuliche und wertvolle Bereicherung unseres 
Schrifttums iiber Metalle, und es steht zu erwarten, daB es 
dem Praktiker in vielen Fallen gute Hilfe leisten wird. 
Schon dieser erste Wurf der Zusammenfassung aller ein- 
schlagigen Dinge iiber die Herstellung und praktische Ver- 
arbeitung des Zinks und seiner .Legierungen muB ais gut 
gelungen bezeichnet werden.

Professor Dr. B. Neuman n.

Z E I T S C H R 1 F
fEine Erkldrung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten U

Geologie und Lagerstattenkunde.

Erz. McMurchy, R. C.: Geo logy  of the Powel l  
Mine. Engng. Min. J. 142 (1941) Nr. 11 S. 47 49*. Be- 
schreibung der geologischen Verhaltnisse des Noranda- 
Goldvorkommens in Quebec (Kanada). Struktur und Ver- 
lauf der goldfiihrenden Gange.

Bergtechnik.

Allgemeines. Buttl, John B .: Pioche today. Engng. 
Min. J. 142 (1941) Nr. 11 S. 35 36*. Bericht iiber eine Blei- 
Zinkerzgrube in Newada. Geologie des Vorkommens, 
Abbau- und Gewinnungsverfahren, Fórderung sowie Be- 
schreibung der Aufbereitungsanlagen.

Boericke, W. F.: C h r o m i t e  i n t h e  P h i l i p -  
pines. Engng. Min. J. 142 (1941) Nr. 11 S. 38 40*. Die 
Chromerzvorkommen auf den Philippinen. Uberblick iiber 
die Fórderung in den Jahren 1935—1941. Die Bedeutung 
und zukiinftige Entwicklung, die man in ihnen fiir 
Amerika sah.

Streckenvorłrieb. Kruger, E.: Bet r iebser fahrungen  
mit der Strecken-Sch l i t zmasch ine Bauart  Neuen- 
burg auf der B raunkoh leng rube  F inkenheerd .  
Braunkohle 41 (1942) Nr. 13 S. 133/36*. Bauart und Arbeits- 
weise der Schlitzmaschine. Einsatz in einem Strecken- 
vortrieb. (SchluB f.)

Drager, Gerhart: Einsa tz des E imko-Laders beim 
Strecken vortrieb. Met. u. Erz 39 (1942) Nr. 6 S. 97/99*. 
Nach den Erfahrungen im kurhessischen Kupferschiefer-' 
bergbau kann der Eimko-Lader mit sehr gutem Erfolg bei 
eingleisigen Strecken bis zu etwa 2,5 m Breite eingesetzt 
werden. Bei Strecken von gróBerer Breite ist die Verlegung 
von zwei Gleisen anzustreben, die wechselweise befahrbar 
sein mussen. Der Lader nimrnt auch gróBere Stiicke auf. 
Die Fiillerleistung laBt sich etwa verdoppeln. Kraftige Bau
art und einfache Wartung des Ladens mindern die Gefahr 
des Ausfalles infolge von Beschadigungen.

Fórderung. Muller, A.: D ie Fórderwagenbremsen .  
Bergbau 55 (1942) S. 67/71*. Beschreibung einiger be- 
merkenswerter Ausfiihrungen von Bremsen, im besonderen 
fiir den Umlauf von GroBraumfórderwagen.

Aufbereitung und Brikettierung.

Erz. Huttl, John B.: M a k i n g  a three-metal  separa- 
tion at the Duquesne Group .  Engng. Min. J. 142 (1941) 
Nr. 11 S. 56/58*. Beschreibung einer neuartigen Flotations-

1 Einseitig bedruckte Abzuge der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 3ML 
fur das Yierteljahr zu beziehen.

T E N S C H A  U 1
—16 verótfentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

anlage fiir Blei-Zink- und Kupfererze in Arizona (USA.). 
Ausbringen der einzelnen Konzentrate.

Chemische Technologie.

Kokereiwesen. Gróbner, Walter und Alexander van 
Ahlen: Untersuchungen iiber den Ein f luB der
Kammerwand tempera turen  auf die Ausbeute  und 
Beschaffenheit  der Koh lenwassers to ffe  bei der 
Verkokung .  Gluckauf 78 (1942) Nr. 15 S.201/11 *. An einem 
gesondert betriebenen Ofen angestellte Untersuchungen 
ergaben, daB entscheidend fiir das Ausbringen an Kohlen- 
werkstoffen die Kammerwandtemperatur ist, wobei die 
Temperatur des Gassammelraums in einem bestimmten 
Verhaltnis zu der der Kammer steht. Neben diesen Tem
peraturen ist fiir die Beschaffenheit der Erzeugnisse die 
Reaktionsgeschwindigkeit von EinfluB. In diesem Zu- 
sammenhang wird auch auf die entscheidende Bedeutung 
der Hóhe des Umkehrpunktes der Brenndiisen bzw. bei 
Ófen mit Zwillingszug des Abstandes der Brenndiisen hin- 
gewiesen.

Chemie und Physik.

Schwefelbestimmung. Mantel, Walther und Walter 
Schreiber: Kri t ische Be trach tung  der Bes t immung  
des Gesamtschwefe ls in Brennstof fen nach Eschka 
und VorschIag eines ka ta ly t is ch  besch leun ig ten  
Schnel lau f  schlusses fiir Re ihenunte rsuchungen .  
Gluckauf 78 (1942) Nr. 14 S. 185/90*; Nr. 16 S. 220/23*.Ein- 
gehende Versuche gestatteten einen tieferen Einblick in die 
physikalischen und chemischen Reaktionsvorgange bei der 
Eschka-Tiegel-Veraschung und lieBen die entscheidenden 
Reaktionshemmungen erkennen. Auf Grund dieser Fest- 
stellungen wird eine Analysenvorschrift fiir die. Eschka- 
schnellverbrennung im Kaminofen mitgeteilt.

Zinkbestimmung. Bauer, Robert: D ie Bes t immung  
des  Z i n k s  i n A l u m i n i u m  u n d  A l u m i i n i u m -  
l e g i e r u n g e n .  Met. u. Erz 39 (1942) Nr. 6 S. 100 06*. 
Erfahrungen mit bekannten elektrolytischen Verfahren. 
Fallungsbedingungen win Zinktetrarhodanomerkuriat. Aus- 
arbeitung eines Leitverfahrens und Entwicklung eines ge- 
nauen Betriebsverfahrens.

Recht und Verwaltung.

Heinemann, Gustav W : P rob lem  des Reichsberg- 
rechtes. Berg- u. hiittenm. Mh. 90 (1942) Nr. 3 S. 29/34. 
Der Uberblick iiber die zu lósenden Probleme zeigt, daB es 
an Schwierigkeiten auf dem Wege zu einem Reichsberg- 
gesetz nicht fehlt. Ais wichtigste Fragen werden erórtert: 
Die Verfiigungsgewalt iiber die Bodenschatze, Berg-
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schadenreglung und Raumordnung, die Gewerkschaft und 
das Bergverwaltungsrecht.

Wirtschaft und Statistik.

Allgemeines. Reithinger, A .: Europaische Indus trie- 
wirtschaft . Dtsch. VolKSvvirtsch. 11 (i942) Nr. 8 S. 271/73. 
Der Verfasser geht den inneren Wandlungen nach, welche 
die Industriewirtschaft im Laufe der letzten 150 Jahre 
durchgemacht hat und stellt in pragnanten Formulierungen 
die Gesichtspunkte der kiinftigen Entwicklung zusammen. 
Im Verlaufe unserer Generation hatten sich die tiefgreifen- 
den politischen und sozialen Wandlungen auch auf wirt- 
schaftiichem Gebiet ausgewirkt. Es breche sich der Ge- 
danke einer Neuordnung der Wirtschaft unter iiber- 
geordneten staatspolitischen Gesichtspunkten Bahn zur 
Uberwindung des Systems des kapitalistischen Liberalis- 
inus durch das Bekenntnis zur staatlichen Lenkung und 
Planung. Ais die drei Gesichtspunkte, welche die jungste 
Entwicklung der deutschen Industriewirtschaft beherrschen 
und auch fiir eine europaische Wirtschaft’ Bedeutung haben, 
stellt R. zutreffend heraus: Die Lósung der sozialen Fragen, 
den Gesichtspunkt der Raumordnung und Raumplanung, 
die groBraumige Lósung der Rohstoff- und Absatzfrage. 
Die »Europaische Wirtschaftsgemeinschaft« sei keine ge- 
gebene Voraussetzung, sondern ein politisches Ziel. Ais 
gemeinsame Gesichtspunkte fiir eine gesamteuropaische 
Wirtschaft, im besonderen aber fiir die Industrie, gelten 
nach Meinung des Verfassers: Der Grundsatz der gegen- 
seitigen Zusammenarbeit an Stelle von AbschlieBung und 
feindlicher Konkurrenz, der Grundsatz der Vollbeschafti- 
gung von Arbeitskraften, natiirlichen Rohstoffgrundlagen 
und technischen Kapazitaten, der Grundsatz einer regio- 
nalen Ordnung von Erzeugung und Absatz im gesamt- 
europaischen Kaum.

Kohlenwirtschaft. Werner, G.: D ie Ausnu tzung  der 
Kohle fiir Haushal tswarme.  Z. óffentl. Wirtsch. 9 
(1942) Nr. 3 S. 35/37. Der Verfasser macht zu dem an- 
geschnittenen Thema sehr aufschluBreiche und beachtliche 
Ausfiihrungen. Ausgehend von der Bedeutung der Kohle 
ais wichtigstem Rohstoff betont er die Notwendigkeit eines 
móglichst wirtschaftlichen Einsatzes der Kohle fiir den 
unvermeidbaren Warmeverbrauch zur Raumheizung zum 
Kochen und zur Warmwasserbereitung in den Haus- 
haltungen. Obwohl bei der direkten Verfeuerung der Kohle 
im Ofen zum Zwecke der Raumheizung die in der Kohle 
enthaltene Warme zu 60-70o/0 ausgenutzt werde, sei aus 
volkswirtschaftlichen Griinden die Verwendung von Koks 
fiir diesen Zweck vorzuziehen. Auf Grund von Erfahrungs- 
werten errechne sich beim Kochen und bei der Warm- 
wasserbereitung der Wirkungsgrad fiir die Ausnutzung der 
Kohle bezogen auf den Abnehmer bei Elektrizitatsanwen- 
dung zu rd. 18% gegeniiber 56o/o bei der Benutzung von 
Gas. Die volkswirtschaftliche Bedeutung dieses Verhalt- 
nisses von mehr ais 1 :3  konne man voll ermessen, wenn 
man sich vor Augen halte, daB zur Erreichung des gleichen 
warmewirtschaftlichen Zweckes auf dem Wege iiber die 
Elektrizitat die dreifache Menge Kohle nótig sei. Die aus- 
sichtsreichste Móglichkeit, den Elektrizitats- und Gas- 
verbrauch nach den Forderungen der Warmebilanz zu 
steigern, sieht der Verfasser in der Tarifgestaltung, und 
zwar durch entsprechende Abstimmung des Niveaus der 
Gas- auf die Elektrizitatstarife. Es sei deshalb Aufgabe der 
Stadtwerke, eine Tarifpolitik zu betreiben, welche die in- 
teressen der VolkswirtschaftIichkeit allen anderen Gesichts
punkten voranstellt. Damit lenkt der Verfasser den Blick 
auf eine wesentliche Móglichkeit, durch die Tarifgestaltung 
der Gemeinden den Energieverbrauch der Haushalte den 
Erfordernissen der Kohlenwirtschaft anzupassen.

Abschreibungen. Nóll v. d. Nahmer: Zur D iskuss ion  
um die Abschre ibungen  im Kriege. Dtsch. Volks- 
wirtsch. 11 (1942) Nr. 5 S. 175. Nóll v. d. Nahmer nimmt 
in diesen Ausfiihrungen zu der vielfaltigen Kritik seines 
bekannten Vorschlages auf Unterlassung von Ab
schreibungen im Kriege Stellung. Er ist der Meinung, daB 
die meisten Kritiken die Fahigkeit vermissen lieBen, iiber- 
haupt nur die zugrundeliegende, allerdings recht schwierige 
Problematik richtig zu begreifen. In manchen Beitragen sei 
zudem nicht vom voIkswirtschaftlichen Gesichtspunkt, 
sondern vom Interessenstandpunkt aus Stellung genommen 
worden. Nóll v. d. Nahmer setzt sich im Laufe seiner Aus- 
fuhrungen dann mit einzelnen Kritikern auseinanden 
Keinem Kritiker sei es gelungen, positive Kritik in der 
Weise zu leisten, daB ein besserer ais der von ihm zur

Lósung des Problems vorgeschlagene Weg gewiesen 
werde. Mit besonderem Nachdruck betont er, daB im 
Mittelpunkt seiner ganzen Theorie das Zeitproblem stehe. 
Bezeichnenderweise hatten sich die meisten Stellung- 
nahmen liberhaupt nicht die Miihe gemacht, irgendwie 
diesen Kernpunkt des ganzen Problems, bei dem es sich 
um ein Problem von gróBter volkswirtschaftlicher Trag- 
weite handele, kritisch zu priifen. Er erlautert deshalb 
dieses Problem eingehend. — Die Schriftleitung inter- 
pretiert anschlieBend in eigenen Darlegungen die Aus- 
tiihrungen Nóll v. d. Nahmers unter volkswirtschaftlichem, 
betriebswirtschaftlichem und finanzpolitischem Gesichts
punkt. Die Ausfiihrungen Nólls gelten danach nur fiir den 
Fali, daB ein Unternehmen seine Abschreibungen im Kriege 
tatsiichlich nicht realisieren konne. Unleugbar sei jeden
falls, daB die wirtschartspolitischen MaBnahmen der letzten 
Zeit in der Linie der Nóllschen Deduktionen lagen: Ver- 
schiebung der Gewinnrichtpunkte und Erhóhung der 
Kórperschaftsteuer. Die Ausiiihrungen Nóll v. d. Nahmers 
hatten zum mindesten die Zeichen der Zeit richtig erkannt 
und gedeutet. —r Diese Erwiderung Nóll v. d. Nahmers 
erweckt den Eindruck, daB er bei seiner Theorie dem Zeit
problem doch eine stark iibertriebene Bedeutung beimiBt

Berg, K.: Normale  Abschre ibungen .  Wirtschafts- 
Ring 15 (1942) Nr. 7 S. 134/35. Im Rahmen der aktuellen 
Diskussion iiber die Abschreibungsfrage unternimmt es der 
Verfasser begriiGenswerterweise, einmal die Frage zu 
priifen, was man in Kriegs- oder Friedenszeiten ais »nor- 
male Abschreibungen« anzusehen habe. Mit der Fest- 
stellung, daB sich nicht iiber das Wesen der Ab
schreibungen, sondern nur iiber ihre Hóhe rechten lasse, 
trifft er wohl das Richtige. Zwischen den beiden Ex- 
tremen — auf der einen Seite der Vorschlag Nóll v. d. Nah
mers auf Unterbindung der Abschreibungen im Kriege und 
auf der anderen Seite das Verlangen der Industrie nach 
erhóhten Abschreibungen zur Beriicksichtigung des Kriegs- 
verschleiBes — halte die amtliche Steuerpolitik die Mitte. 
Denn ais Motto konne man iiber die staatliche Finanz- 
politik setzen: Bescheidene Abschreibungen und beschei- 
dene Gewinne. Man miisse unterscheiden zwischen dem, 
was sich im Kriege empfehle und anderseits der Einstellung 
unter der Blickrichtung auf normale Zeiten. Augenblick- 
lich befiinden wir uns in einem voriibergehenden Aus  ̂
nahmezustand, und es sei nicht erforderlich, daB wir uns 
an die kriegsmaBige Finanzpolitik gewóhnen. Zwar sei es 
richtig, daB man den Betrieben keine Riickstellungen oder 
erhóhte Abschreibungen fiir unterlassene Reparacuren ge- 
nehmigen konne, weil eine gewisse »Verarmung« im 
Rahmen des Vermógensverzehrs des Krieges getragen 
werden miisse. In normalen Zeiten nach dem Kriege aber 
werde der Begriff der »normalen Abschreibungen« wieder 
einen anderen Klang erhalten kónnen.

Kastenholz, W.: Nur um Abschre ibungen  ? Europa- 
Kabel 2 (1941) Nr. 37. K. macht zur Abschreibungsfrage 
einige erlauternde Randbemerkungen zu den Ausfiihrungen 
des Reichsfinanzministers, dali Abschreibungen auch im 
Kriege berechtigt seien und die Substanz erhalten werden 
miisse, so daB diejenige Wirtschaftspolitik die richtige sei, 
die bescheidene Abschreibungen und bescheidene Ge
winne zulasse. K. meint zu dem Vorschlag Nóll v. d. Nah
mers, daB, wenn in der Debatte, die sich aus diesem Vor- 
schlag ergeben habe, von Abschreibungen gesprochen 
werde, damit nicht die Anlageabschreibungen der Unter- 
nehmer schlechtweg gemeint seien, sondern diejenigen Ab
schreibungen, die der Staat in dem fiir die Lieferung be- 
zahlten Preis seinen Lieferanten zuriickvergiitet. Uber den 
»Kostenpreis« und den »Festpreis« unter Orientierung nach 
dem guten Betrieb miinde dies ganze Problem in einer ver- 
starkten Rationalisierung liberhaupt, wie sie jetzt von 
Staatswegen eine neue Aufforderung und neuen Antrieb 
erhalten habe.

Verkehrswesen. Most, O.: B innensch i f f  und Kraft- 
wagen. GroBdeutscher Verkehr 36 (1942) Heft 4 S. 81/86. 
Der bekannte Verkehrspolitiker M. gibt in seinen ein- 
gehenden Ausfiihrungen einen anschaulichen Uberblick 
iiber die Voraussetzungen und den Stand der Giiter- 
vcrkehrsbeziehungen zwischen LandstraBe und Binnen- 
wasserstraBe sowie iiber die Móglichkeiten einer Gemein- 
schaftsarbeit zwischen Binnenschiff und Kraftwagen, die 
im Zeichen weiteren Fortschritts und stiirkster politischer 
Machtentfaltung zu neuer Entfaltung berufen seien. Fiir 
den weiteren Fortgang der Entwicklung sind nach M. aus- 
schlaggebend die kunftige Tarifpolitik der Reichsbahn und
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die kiinftige Gestaltung der Frachtsatze bei Kraftwagen 
und Binnenschiffahrt.

Versicherungswesen. Moldenhauer: D ie Ubernahme 
des K r i e g s r i s i k o s  i n d e r  V e r s i c h e r u n g .  
Techn. u. Wirtsch. 1942, Nr. 2. Die Ausfiihrungen sind eine 
aufschluBreiche Zusammenstellung der verschiedenen 
Regelungen, die in den einzelnen Zweigen der Versiche- 
rung unter Heranziehung der Erfahrungen besonders aus 
dem Weltkrieg getroffen worden sind. Die Starkę des 
deutschen Versicherungswesens zeigt sich in der ab- 
schlieBenden Feststellung, daB es, soweit es in seiner 
Macht steht, das Kriegsrisiko tragt. Auch in diesem Kriege 
habe sich gezeigt, daB das Versicherungsgewerbe willens 
und stark genug sei, diese Aufgabe zu iibernehmen. So
weit sie jedoch iiber seine Krafte hinausgehe, sei durch 
die Gesetzgebung fiir Personen- und Sachschaden weit- 
gehend Schutz geschaffen worden.

Sozialpolitik. Aust, H .W. :  F iir Kr iegs te i l nehmer  
reserviert. Dtsch. Volkswirt 16 (1942) Nr.22 S. 706/07. 
Der Beitrag gibt einen eindruckvollen Uberblick iiber die 
berufspolitische Vorsorge fiir die Kriegsteilnehmer. Es wird 
im einzelnen geschildert, wie fiir sie durch schiitzende 
Berufssperren, durch die Reservierung der Ostbetriebe fiir 
Feldzugteilnehmer und ganz allgemein durch die Schaffung 
neuer Mittelstandexistenzen gesorgt wird.

Nachwuchsfragen. Osthold, P-: Nachwuchs lenkung  
1942. Dtsch. Volkswirt 16 (1942) Nr. 24 S. 765/66. Aus- 
gehend von der Notwendigkeit der Fortfiihrung einer sorg- 
faltigen und methodischen Berufsausbildung auf breitester 
Grundlage auch wahrend des Krieges, hebt O. ais die 
beiden wesentlichsten Umstande, welche die Arbeit auf 
diesem Gebiet erleichtern, hervor: die gesteigerte Aus- 
bildungsbereitschaft der Industrie und die verfeinerte 
Arbeitsweise der Nachwuchslenkung selbst. Der Einsatz 
der Jugendlichen erfolge nicht nur nach arbeitseinsatz- 
politischen Gesichtspunkten, sondern auch nach den berufs- 
politischen, die unserer heutigen Nachwuchslenkung zu
grunde liegen. Anerkennende Worte findet O. im beson
deren der Industrie gegeniiber, die ihre Ausbildungs-, Be- 
ratungs- tyid Priifungseinrichtungen mit Nachdruck und 
Konsequenz weiter ausgestaltet. Auf der anderen Seite 
erleichtere und fórdere auch der Staat ,mit geeignete/n 
MaBnahmen die Berufsausbildung. O. trifft die grófieren 
Zusammenhange durchaus richtig mit der Feststellung, daB 
der Hochstand der Ausbildungsbereitschaft der Industrie 
eine wichtige Voraussetzung der nationalen Leistungs- 
steigerung ist. Die deutsche Nachwuchslenkung sei heute 
nichts anderes ais der ordnende Reflex der effektiven Be- 
darfslage selbst. Die Wirtschaft kann nach O. daher auch 
volles Vertrauen zu ihr haben. Alljahrlich wurden die Nach- 
wuchsverteilungsplane so rechtzeitig aufgestellt, daB be
reits vom 1. November ab mit den LenkungsmaBnahmen 
fiir die Ostem zur Schulentlassung kommenden Jugend
lichen begonnen werden konne. Die Hauptschwierigkeiten 
fiir die Nachwuchslenkung lagen gegenwartig in der 
Spannung zwischen einem wachsenden Bedarf und einem 
nachlassenden Angebot einerseits und zwischen den Be- 
rufswiinschen und den Berufsmóglichkeiten der Schul- 
entlassenen anderseits. Im Jahre 1941 habe sich der Berg
bau ais ein besonders schwieriger Fali bei der Nachwuchs
lenkung erwiesen. Ein Teilfeld der Grundspannung bei 
der Nachwuchslenkung sei das noch nicht befriedigende 
Verhaltnis zwischen Lehr- und Anlernberufen. Das gegen- 
wartige Ziel der Nachwuchslenkung sei, die Mangel in der 
Nachwuchsverteilung, die das Jahr 1941 hinterlassen habe, 
abzumildern oder zu beseitigen. Dabei stunden im Vorder- 
grund der Fórderung der Bergbau, die Landwirtschaft, 
das Bauwesen und die Chemie.

Grofiraumwirtschaft. Kastenholz, J.: Sprechen und 
Verstehen. Europa-Kabel 2 (1942) Nr. 42. In der Dis- 
kussion zu den Fragen einer europaischen GroBraum- 
wirtschaft lenkt K. die Aufmerksamkeit auf ein Gebiet, 
das bisher noch unerórtert blieb: die Wirtschaftssprache. 
Nach Meinung des Verfassers kónnte die Sprache der Wirti 
schaftspublizistik und der Wirtschaftswissenschaft ein guter 
Helfer auf dem Wege zur europaischen Wirtschaftsgemein- 
schaft sein, wenn sich, wie er am Beispiel der beiden 
Schlagworte »Autarkie« und »Merkantilismus« zeigt, die 
Gefahr bannen lieBe, die in der Anwendung einmal ge- 
pragter und gelaufig gewordener Bezeichnungen auf wirt- 
schaftliche Zustande und Vorgange, die, an sich ganz 
anderer Natur, irgendwie eine mehr oder weniger ent- 
fernte Ahnlichkeit mit den Gegenstanden zu haben

scheinen, die einmal zur Aufstellung der betreffenden Be
zeichnungen gefiihrt haben. Wirtschaftliche und wirt- 
schaftspolitische Begriffe und Bezeichnungen seien in ihrer 
Anwendung sowohl zeitempfindlich wie raumempfindlich.
Es sei deshalb eine verdienstliche Aufgabe aller, die uber 
Wirtschaft nachdenken und schreiben, das Ihrige zur Klar- 
heit und Eindeutigkeit der Wirtschaftssprache beizutragen.

Eisenindustrie. Dichgans, H.: Kosten und  Preise in 
der Eisen schaffenden Industr ie .  Stahl u. Eisen 62 
(1942) S. 237/41. Der Verfasser geht von der Mitwirkung 
des Ingenieurs bei der Kostenrechnung aus, erórtert das 
Verhaltnis von Kostenpreis — LSÓ., Einheits- und Gruppen- 
preis, Preis und Aufwand sowie die Frage der Ab
schreibungen. Selten sei ein Vorschlag so einhellig und 
mit so iiberzeugender Begriindung ais undurchfiihrbar ab- 
gelehnt worden, wie der NólI v. d. Nahmers, auf Ab
schreibungen wahrend des Krieges zu verzichten. Zu der 
Frage des gerechten Preises stellt der Verfasser zunachst 
fest, daB der Preis nicht auf die individuellen Kosten des 
einzelnen Betriebes, sondern nur auf die Kosten eines guten 
Betriebes abgestellt werden konne. Der Preisausgleich 
zwischen Hiitte und Weiterverarbeitung in der Eisen
industrie, der den bisherigen Preisstand allein ermógliche, 
lasse sich auf unabsehbare Zeit nicht durchfiihren. Auf die 
Dauer miisse dafiir gesorgt werden, daB auf der Hiitten- 
seite so viel verdient werde, daB sich die Herstellung von 
Halb- und Walzzeug privatwirtschaftlich lohne. Bei den zu 
diesem Zweck erforderlichen Erhebungen iiber die Kosten 
der Eisenherstellung miisse die Untersuchung auf die zu • 
erwartenden Kosten einer zukiinftigen Friedenswirtschaft 
abgestellt werden.

Preispolitik. Aust, H. W .: Preissenkung bei Uber- 
nachf ragen. Dtsch. Volkswirt 16 (1942) Nr. 25 S. 797/98. 
Von der Feststellung ausgehend, daB man es in Deutsch
land mitten im Kriege wagen konne, Preissenkungen vor- 
zunehmen, ohne Furcht vor einem Leistungsriickgang zu 
haben, erórtert der Verfasser die Einfliisse, die in Richtung 
auf eine Preissenkung oder eine Preiserhóhung wahrend 
des Krieges wirken. Deutschland sei durch seine vorbild- 
liche Preisdisziplin zu einer Insel niedriger Preise ge
worden. Durch das kompromiBlose Streben, die eigenen 
Preise in Ordnung zu halten, werde Deutschland ais der 
gróBte europaische Importeur und Exporteur zum Ord- 
nungsfaktor in der Wirtschaft ganz Europas. Dadurch 
drange sich die Notwendigkeit auf, eine gerechte und ge- 
ordnete Preisbildung auch im Verkehr von Land zu Land 
durchzusetzen. Nicht eine Nivelierung, wohl aber eine 
Stabilitat der Preisbeziehungen und damit der Wahrung in 
Europa miisse das Ziel sein.

Wahrungswesen. Knoblich, A.: D ie Re ichsbank im 
erweiterten W ahrungsgeb ie t .  Dtsch. Volkswirt 16 
(1942) Nr. 25 S. 807/09. In einer Betrachtung zu dem Jahres- 
abschluB der Reichsbank fiir 1941 weist der Verfasser im 
besonderen auf die Erweiterung des Wahrungsgebietes 
der Reichsbank und den Ausbau des innereuropaischen 
Verrechnungssystems hin. Die Clearingfrage sei vornehm- 
lich eine zahlungstechnische Angelegenheit und keine 
wahrungspolitische Frage. Deshalb stellten auch die im 
Verrechnungsverkehr mit dem Ausland auftretenden 
Clearingsalden nach dem Kriege kein Problem dar, wenn 
einmal die gesamte deutsche Arbeitsleistung und Produk- 
tionskapazitat fiir den Wirtschaftsaufbau und den Lebens- 
standard der europaischen Vólker, zur Herstellung von 
Gebrauchs- und Kulturgiitern eingesetzt werden konne. Zu 
den neuen Aufgaben der Reichsbank im laufenden Jahre 
zahle vor allem die Zentralisierung des Wertpapiersammel- 
verkehrs bei der Reichsbank.

Wahrungswesen. Kastenholz, J.: Noch  v ier?  Europa- 
Kabel 2 (1942) Nr. 40. Die jiingsten militarischen Ereig- 
nisse in allen Teilen der Welt kónnen kaum ohne Riick- 
wirkungen auf die fiihrenden Wahrungen der Welt bleiben. 
Es ist zu begriiBen, wenn K. sich in seinen Ausfiihrungen 
einmal der Miihe unterzieht, das Verhaltnis der vier wich- 
tigsten Wahrungen zueinander zu umreiBen. Vor einem 
Jahr habe man auf dem Felde der Wahrungen der Welt 
registriert, daB bei wachsender Funktion der Reichsmark 
auf dem Kontinent das Pfund auf dem Riickzug sei zu- 
gunsten des vordringenden Dollars und des an Raum ge- 
winnenden Yen. Heute sei diese Erscheinung noch etwas 
ausgepragter, wenn auch von einer neuen Stabilitat noch 
nicht die Rede sein konne, mit einer Ausnahme: Bereich 
und Potential der Reichsmark seien noch gróBer geworden, 
das Clearing iiber Berlin noch bedeutender fiir den Kon-
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tinerrt. Im einzelnen zeichnet K. sodann sehr anschaulich den 
Abstieg des Pfundes nach, untersucht den Weg vom nord- 
amerikanischen Binnendollar zum panamerikanischen 
Dollar und schatzt die Móglichkeiten des Yen im ent
stehenden GroBostasien ab. Die, W;ihrungsverschiebungen, 
die der Krieg hervorgebracht' habe, brachten wohl neue 
Probleme, vereinfachten aber auch das Gesamtbild in 
mancher Hinsicht. Die eingetretenen Wahrungsverschie- 
bungen lieBen jedenfalls ais Spiegel des g/oBen politisch- 
militarischen Geschehens ahnen, wie viel von den Vor- 
gangen dieser Zeit nun einmal nicht mehr umkehrbar seien.

Benning, B.: Europaische W ahrungs f  ragen.
Dtsch. Volkswirtsch. 11 (1942) Nr. 9 S. 303/06. Der Ver- 
fasser geht bei seinen Betrachtungen von der Feststellung 
aus, daB jede Wahrung ein Doppelgesicht besitze, das sich 
nach innen auf Kaufkraftstabilitat richte und nach auBen im 
Wechselkurs darbiete. Heute habe sich iiberall die Er- 
kenntnis vom Vorrang der nationalen Wirtschaftspolitik 
und damit auch der binnenwirtschaftlichen Wahrungs- 
politik durchgesetzt. Aus dem derzeitigen mehrstufigen 
Gefiige der AuBenbeziehungen, und zwar entsprechend der 
dreifachen raumwirtschaftlichen Gliederung: selbstandige 
Nationalwirtschaften — kontinentaler GroBraum — inter- 
nationale Beziehungen zu den anderen GroBraumen der 
Welt, ergebe sich eine entsprechende wiihrungsmaBige 
Stufung: Beziehungen der Partnerwahrungen innerhalb des 
Grofiraumes untereinander — Leitwahrung des GroB- 
raumes in Beziehung zu den angeschlossenen Partner- 

. wahrungen — Leitwahrung des GroBraumes in Relation 
zu den Leitwahrungen der anderen GroBraume. Ais die 
drei hauptsachlichsten Zielsetzungen in der Wiihrungs- 
entwicklung Kontinentaleuropas wahrend der letzten Jahre 
lieBen sich feststellen: 1. der Ausbau der zweiseitigen zur 
mehrseitigen Verrechnung, 2. eine Auflockerung der 
Clearingsalden, 3. die Herbeifiihrung und Sicherung aus- 
geglichener Wiihrungsrelationen. Die Reichsbank wende 
ein System bewegliclier Wechselkurse in den Beziehungen 
zwischen der Reichsmarkleitwahrung und den europaischen 
Partnerwahrungen an. Sie pflege also eine durchaus aktive 
und den sich andernden Verhaltnissen elastisch angepaBte 
Wechselkurspolitik.

Archivwesen. Hickmann, E.: A rch ivp f lege  der
W ir t scha f t  im Kriege. Deutsche Wirtschafts-Zeitung 39 
(1942) Nr. 11 S. 140/42. Der Verfasser rechtfertigt iiber- 
zeugend die Notwendigkeit der Archivpflege innerhalb der 
Wirtschaft auch wahrend des Krieges. Zweck aller archiv- 
pflegerischen MaBnahmen sei die Erhaltung des schrift- 
lichen oder gedruckten Materials, das sowohl fiir die wirt- 
schaftsgeschichtliche Forschung ais auch fiir praktische 
Zwecke der Wirtschaft wertvolI sein konne. Das, was auf 
diesem Gebiete geschehen konne, miisse mit den ein- 
fachsten und notfalls auch behelfsmaBigsten Mitteln unter 
geringstmóglichem Aufwand an Arbeit und Arbeitszeit ge- 
tan werden. Auf Anregung des Generaldirektors der Staats- 
archive habe die Reichswirtschaftskammer einen Zentral- 
ausschuB fiir Archivfragen gebildet; bei den einzelnen 
Wirtschaftskammern und Reichsgruppen sollten Stutz- 
punkte fiir Archivfragen errichtet werden, damit wichtiges 
wirtschaftliches Archivgut erhalten und gesichert werden 
konne. Fiir die Durchfiihrung solcher Archivarbeiten und 
den Aufbau eines Wirtschaftsarchivs gibt der Verfasser 
einige beachtliche Hinweise.

P E R S Ó N L I C H E S
Der beim Revierbergamt in Teplitz ausgeschiedene 

Bergrat Dr. Grothaus  ist ais Oberbergrat und Stell- 
vertreter des Berghauptmanns fiir Bóhmen in die Dienste 
der Protektoratsregierung getreten.

Der bisherige Leiter der Bergbaugruppe Gelsenkirchen 
der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft, Berg
assessor S c h u l z e  B u x l o h  ist aus dem Vorstande 
der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft aus- 
geschieden, verbleibt aber im Konzern der Vereinigte 
Stahlwerke AG. ais Vorsitzer des Vorstandes der Gel- 
senberg-Benzin AG. zu Gelsenkirchen und ist zum Mit- 
glied der Aufsichtsrate der Gelsenkirchener Bergwerks- 
Aktien-Gesellschaft, Essen, des Dortmund-Hoerder Hiitten- 
vereins A. G., Dortmund, und der August-Thyssen-Hutte 
AG., Hamborn, gewahlt worden.

Der Werksleiter der cons. Gieschegrube in Giesche,- 
wald, Krs. Kattowitz (O.-S.), Dr.-Ing. Fleischer, ist zum 
Bergwerksdirektor ernannt worden.

Der Diploin-Bergingenieur Theodor Kuh lmann  wurde 
zum Vorstand des Westbóhmischen Bergbau-Aktien-Vereins 
in Zwug bei Pilsen bestellt.

Der Bergwerksdirektor Markscheider Dr. phil. Karl 
Lehmann in Essen ist zum Honorarprofessor an der Tech
nischen Hochschule Berlin ernannt worden.

Gestorben:
am 16. April in Dortmund der Dr.-Ing. Dr.-Ing. e. h. 

Fritz Spr ingorum ,  friiherer Generaldirektor der Hoesch 
AG. und Vorsitzer des Vereins Deutscher Eisenhiittenleute, 
im Alter von 55 Jahren.

am 17. April in Essen der Erste Bergrat Richard Zix, 
Leiter des Bergreviers Essen 2, im Alter von 62 Jahren.

B m in  Seutfrfjec Stecglsufe
Ortsgruppe Aachen.

Samstag, den 25. April, 18 Uhr, findet im groBen Saale 
des Kasinos der Grube Anna in Alsdorf ein Vortrag von 
Herrn Dr.-Ing. E. Linsel von der Wetterwirtschaftsstelle 
der Westfalischen Berggewerkschaftskasse in Bochum iiber 
»Wetterwirtschaftliche Erfahrungen der letzten Jahre« 
statt. Alle Mitglieder sind zu dieser Veranstaltung herzlich 
eingeladen. Im AnschluB an den Vortrag findet ein 
kameradschaftlicher Bierabend statt.

Burckhardt ,  Vorsitzender der Ortsgruppe Aachen.

Ortsgruppe Bochum.
In Gemeinschaft mit der Vereinigung fiir technisch- 

wissenschaftliches Vortragswesen (TWV), Bochum, findet 
Donnerstag, den 7. Mai und Donnerstag, den 21. Mai in der 
Zeit von 17—18.30 Uhr im groBen Hórsaal der West
falischen Berggewerkschaftskasse ein Vortrag des Herrn 
Betriebsdirektor Dr.-Ing. Dohmen, Bochum, iiber das 
Thema »Erfahrungen und Beobachtungen bei der Be- 
kampfung eines schwierigen Grubenbrandes unter An
wendung neuer Verfahren statt. Eintrittsgebiihr 1,50 
Karten beim Schulbiiro der WBK. Bochum, Herner Str. 45. 
Wir bitten um rege Beteiligung.

Jacob, stellv. Vorsitzender der Ortsgruppe Bochum.

Ortsgruppe Oberhausen.
Sonntag, den 10. Mai, 16 Uhr, findet im Werksgast- 

haus der Gutehoffnungshiitte ein Vortrag von Herrn 
Professor Dr. Schul tze aus Leipzig iiber das Thema 
»Weltenwende im Pazifik« statt. W ir laden unsere Mit
glieder mit ihren erwachsenen Angehórigen zu dieser Ver- 
anstaltung herzlichst ein.

Mogk, Vorsitzender der Ortsgruppe Oberhausen.

Ortsgruppe Castrop-Rauxel.
Am 29. Marz 1942 fand im Lokale Kalthoff in Castrop-Rauxel .ein 

Kameradschaftsabend mit Damen statt. Trotz des vorgesehenen reichhaltigen 
Programmes war der Besueh sehr durftig. Allen Nichtanwesenden Uann 
gesagt werden, daB sie sehr viel Schónes und Interessantes versiiumt liaben-

Der Fiihrer der Ortsgruppe, Herr Bergassessor K a iser richtete herz- 
liehe Begruliungsworte an die Anwesenden und erteilte darauf dem Redner, 
Herrn Bergrat B itze r , das Wort zu seinem Vortrag: »Finnland und der 
hohe Norden«. Der Vortragende verstand es in seinen fast zweistiindigen Aus- 
fiihrungen, erlautert durch eine Anzahl von Lichtbildern, ein aulierst fcsseln- 
des Bild nicht nur von den geographischen und klimatischen Verhaltnissen 
des Landes, sondern auch von den Bewohnern und ihrem durch die geogra- 
phische Lage und den klimatischen Verhaltnissen bedingten harten Existenz- 
kampf zu entwerfen.

In der darauf folgenden Pause wieś Herr Bergassessor Kaiser erneut 
darauf hin, daB es bedauerlich sei, daB so wenig Mitglieder der Einladung 
aefolgt wiiren und sich dadurch wirklich um genuBreiche Stunden gebracht 
hatten. Die Herren Schachtvertrauensmanner sollten doch ihrerseits die 
Kameraden dazu anhalte'n, die monatlich einmal stattfindenden Veranstal- 
tungen zu bcsuchen. Aber auch der Hauptzweek der Zusammenkunfte, 
namlich beruflicher Oedankenaustausch. war nicht aufier Acht gelassen 
worden. Herr Wettersteiger P ie l von der Schachtanlage Zollern 2 hatte sich 
bereit erklart. einen technischen Kurzvortrag zu halten. Sein Bericht uber 
besondere Erfahrungen in der Wetterfuhrung, vornehmlich der Bekiimpfung 
der Schlagwetter. waren sehr lehrreich und fanden bei allen Zuhorern 
gebiihrende Anerkennftng. Am Schlusse seiner Ausfiihrungen wies Herr Piel 
noch auf die Notwfendigkeit der kameradschaftlichen Zusammenarbeit im 
Bergbau hin. _ _ _ _ _  Kohring.

Nachruf.
Am 30. Marz starb unser Mitglied Herr Steiger Bern

hard Geeren von der Schachtanlage Lohberg. Wir ver- 
lieren in dem Verstorbenen ein eifriges und treues Mit
glied. Sein Andenken werden wir in Ehren halten.

Ortsgruppe Hamborn.


