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Leistungssteigerung im Bergbau durch zeitgemaGe Bestrahlungsanlagen.

Von Dipl.-Ing. Tankred Pelargus,  Dortmund.

Vor kurzem sind auf den Dortmunder Zechen Kaiser- 
stuhl 1 und 2 der Hoesch-Aktien-Gesellschaft Bestrahlungs
anlagen mit kiinstlicher Sonnenstrahlung fiir die Bergleute 
ihrer Bestimmung iibergeben worden. Die Errichtung dieser 
Anlagen ist nicht allein deshalb bemerkenswert, weil sie 
in einer Zeit der Anspannung aller Krafte fiir den ent- 
scheidenden Ausgang unseres groBen Freiheitskampfes ent
standen sind, sondern auch deshalb, weil sie entsprechend 
den kriegsbedingten Einschrankungen mit einem Bruchteil 
der Kosten der bisherigen Anlagen ohne besondere An- und 
Umbauten lediglich unter Verwendung leichter Holz- 
konstruktionen in der kurzeń Bauzeit von rd. 4 Wochen 
errichtet werden konnten. Die dabei zum Einbau gelangten 
neuartigenStrahlungskórper,Ultra-Vitaluxlampen mit Innen- 
reflektor, kommen sowohl ihrer strahlungstechnischen 
Eigenschaften wegen ais auch ihrer giinstigen Materiallage 
nach (kein Metallbedarf) den durch die bergbaulichen Ver- 
haltnisse bedingten besonderen Anforderungen entgegen, 
so daB die neuen Anlagen trotz ihres anspruchslosen 
AuBeren vom reinen ZweckmaBigkeitsstandpunkt bereits 
ais eine technische Weiterentwicklung der Bergmanns- 
bestrahlung angesehen werden konnen.

Der oberflachliche Beobachter wird vielleicht glauben, 
daB derartige Bestrahlungseinrichtungen im Bergbau zwar 
Zeichen eines hohen Kulturstandes und eines ausgepragten 
sozialen Gewissens darstellen, dereń Bau in Zeiten eines 
gliicklichen Friedens begriiBenswert erscheint, daB sie aber 
niemals Gegenstand einer kriegsentscheidenden Arbeit sein 
konnten. Diese Ansicht ist indessen irrig. Seit den ersten 
Vorschlagen durch Professor Dr. Dr. Lónne im Jahre 1930 
hat sich die giinstige Wirkung der Bestrahlung mit kiinst- 
licher Sonne auf die vorbeugende Gesunderhaltung und 
Leistungssteigerung des Bergmannes sowohl in Labora- 
toriumsversuchen ais auch auf Grund wissenschaftlicher 
Untersuchungen in der Praxis derart erwiesen, daB nach 
dem ErlaB des Reichsarbeitsministers vom 4. November 
1941, der jahrlich einen hohen Millionenbetrag aus Reichs- 
mitteln ais ZuschuB fiir die Durchfiihrung einer verstarkten 
Gesundheitspflege des Bergmannes im Kriege vorsieht, 
auch die Bergmannsbestrahlung namentlich in der Reihe 
der zuschuBfahigen MaBnahmen mit aufgefiihrt ist. Daraus 
geht hervor, welcher Wert den Bestrahlungsanlagen bei- 
gemessen wird, denn selbst das leistungsfahigste und 
genial erdachte Fórdermittel steht still, wenn der es be- 
dienende Bergmann mit einer noch so unbedeutenden Er- 
kaltung zu Hause im Bett liegt.

Gerade der Bergmann ist gegeniiber den vielen Be- 
rufstatigen, die ihre Arbeit unter AusschluB des Tages- 
lichtes ausiiben miissen, in mehrfacher Hinsicht besonders 
gesundheitlich gefahrdet, so daB Lónne fiir diesen Fali 
bereits den Ausdruck »Anheliose«, d. i. Lichtmangel- 
krankheit, pragt und damit durch Herausgreifen des augen- 
scheinlichsten Faktors, der ewigen Dunkelheit, einer 
ganzen Reihe von weiteren Ursachen fiir die gesundheit- 
liche Gefahrdung des Bergmannes den Namen leiht. Ein 
nicht weniger wichtiger Umstand ist, daB der Bergmann 
seine Arbeit unter anormalen klimatischen Bedingungen 
verrichten muB, die fiir seinen Kórper eine zusatzliche 
Belastung bedeuten. Hóhere Umgebungstemperatur, Feuch
tigkeitsgehalt der Luft, Windgeschwindigkeit, schneller 
Temperaturwechsel sind in Verbindung mit dem Licht- 
mangel EinfluBgróBen, die die Widerstandsfahigkeit des 
Kórpers wesentlich zu beeinflussen vermógen. Die Folgę 
davon ist das Auftreten von spezifischen Bergmanns- 
krankheiten. Dazu kommt, daB fiir den im Industriegebiet 
wohnenden Bergmann das wirksame Tageslicht keine 
wesentlich besseren Yerhaltnisse bietet, da dessen Gehalt

an ultravioletter Strahlung, namentlich der Wellenlangen 
um 300 m n, infolge ihrer Absorption durch Dunst- und 
Staubfilter der Luft annahernd gleich Nuli und die Zahl 
der Sonnentage ohnehin sehr gering ist (Abb. 1). Obwohl 
die Sonne, ihre Bewegung iiber das Himmelszelt und ihre 
Strahlen fiir den Menschen, die sinnfąlligste Naturbegeben- 
heit ist, so sind doch systematische Untersuchungen iiber 
ihre eigentliche Wirkung auf den Menschen mit Erfolg erst 
in den letzten Jahren angestellt worden. Die Strahlen der 
Sonne pflegt man je nach ihren verschiedenen Wirkungs- 
bereichen in die kurzwelligen, mittelwelligen, langwelligen 
Ultraviolettstrahlen, das sichtbare Licht sowie die kurz
welligen und langwelligen Ultrarotstrahlen einzuteilen.
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Abb. I. Die wirksamsten Strahlen des Sonnenlichtes der 
Wellenlangen 280-315 nn (mittelwelliges Ultraviolett) 
durchdringen nur wahrend der Mittagsstunden des Juni,

Juli, August die Luftschicht uber dem Tiefland.

Eine Sonderstellung nimmt dabei das kurzwe l l i ge  
Ul t rav io l e t t  (<280 mu) ein, das in der Form der natiir- 
lichen Sonnenstrahlung schon in 40 km Hóhe von der 
Erdatmosphare verschluckt wird und nie die Erdoberflache 
erreicht, wahrend es von den kiinstlichen Bestrahlungs- 
geraten gelegentlich in betrachtlicher Starkę erzeugt 
werden kann. Biologisch gesehen vermag das kurzwellige 
Ultraviolett verschiedene Wirkungen auszuiiben. Einmal 
werden durch Zerstórung lebender Hautzellen gewisse 
(histaminartige) Substanzen frei, die ihrerseits eine Haut- 
rótung (Erythem) hervorrufen. Eine andere Wirkung dieser 
Strahlen besteht in der sowohl in der menschlichen Haut 
ais auch bei Reagenzglasversuchen beobachteten Uber- 
fiihrung gewisser Ursubstanzen zum Vitamin D. Die beson
dere Bedeutung dieser Strahlenart liegt in der bazillen- 
tótenden Wirkung. Leider rufen diese Strahlen schon nach 
kurzer Bestrahlungszeit in dem ungeschutzten Auge eine 
Bindehautentziindung hervor.

Das mi t t e lwe l l i ge  Ul t rav i o l e t t  (280-315 m^i) ist 
der erste Strahlungsbereich (kleinster Wellenlange), der in 
dem auf die Erdoberflache fallenden Sonnenlicht ent- 
halten ist. Es greift in der Haut ebenfalls unmittelbar
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die Zellen an, aus dereń Kern dann histaminahnliche 
Substanzen austreten, die die vorbeschriebene Erweiterung 
und Durchblutung der Hautkapillaren hervorrufen. Die 
Bildung von Vitamin D wird ebenfalls in gleich giin- 
stiger Weise von dem mittelwelligen Teil des Ultra- 
violett verursacht (Abb. 2), wahrend die Gefahr der 
Bindehautentziindung auf den 30. Teil vermindert ist 
(Abb. 3). SchlieBlich ist noch die der Hautrótung folgende 
Braunung zu nennen. Diese wird durch an die Ober
flache der Haut steigende dunkle Melaninkórner gebildet, 
die unter Beteiligung einer sogenannten Dopaoxydase ent- 
standen sind. Sie dienen dem Schutz vor allzu starker Ein
wirkung der Sonnenstrahlung.
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Abb. 2. Kurve der Bildung von Vitamin D (Kurve 2) 
und Kurve der Bildung von Hautrótung mit nachfolgender 

Braunung (Kurve 1). (Nach HauBer und Vahle).
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Abb. 3. Kurve der Bildung von Bindehautentziindung.

Der EinfluB des l angwel l i gen Ul t rav iolet t  besteht 
im wesentlichen darin, daB die durch das mittelwellige 
Ultraviolett neu erzeugten helleren Pigmentteilchen unter 
Einwirkung des Blutsauerstoffes eine dunklere Fiirbung 
erfahren Wahrend bei der chirurgischen Tuberkulose mit 
dieser Strahlungsart bereits Heilerfolge erzielt wurden, hat 
sie bei Allgemein best rahlungen von gesunden Menschen 
nur kosmetische Bedeutung.

D[e.. Wirkung des sichtbaren Lichtes auf den 
menschlichen Orgamsmus ist wenig geklart. Man wird ihm 
jedoch schon aus psychologischen Oriinden die wichtige 
Kolie zubilligen miissen, die es seinem starken Anteil und 
seiner augenfalligsten Erscheinung nach innerhalb der 
Sonnenstrahlung besitzt.

t u„PaS UI.tra ro t> im besonderen sein kurzwelliger Teil 
fuhrt zu einer vermehrten Blutfiille in den beitrahlten 
Organen Dadurch und infolge seiner im Gegensatz zum 

traviolett ausgesprochenen Tiefenwirkung fiihrt es 
ungleich groBere Blutmengen an eine Allgemeinbestrahlung 
heran und bringt diese zu einer wesentlich besseren 
Wirkung. Die sonstigen Leistungen dieses Strahlungs-

R?ntanHeS gei\ "J de.S sofort'gen Schmerzlinderung durch 
Blutandrang und der Heranfiihrung von gesundem Blut ais 
naturliches Kampfmittel gegen Entziindungserreger

Aus dieser kurzeń Aufstellung des Wirkens der einzelnen
- trahlungsarten geht hervor, dali der augenfalligste Effekt 
die Hautrótung ist die durch den ultravioletten Teil her 
vorgerufen wird. Die meisten weiteren giinstigen Folgę-

erscheinungen kónnen von diesem Phiinomen abgeleitet 
werden. Die Hautrótung ist die Folgę der sich in der Haut 
abspielenden Zellentótung. Bereits die Aufarbeitung der 
abgetóteten Zellen gibt zu einer Umstimmung von Organ- 
funktionen in ahnlichem Sinne AnlaB, wie die Einspritzung 
von kórperfremdem Eiweis. Es entwickelt sich nach Leh
mann und Szakali ein Zustand, der nach fast jeder Richtung 
hin demjenigen Gesundheitszustand ahnelt, wie es nach 
gewissenhaftem erfolgreichen Training von einem Sport- 
beflissenen erreicht wird. Selbst in den innersekretorischen 
Funktionen werden Umstimmungen wahrnehmbar, wie zum 
Beispiel in der Funktion der Nebennieren, die ihrerseits 
fiir die Steuerung des allgemeinen Stoffwechsels und fur 
die Leistungsfahigkeit des Menschen von allergróBter Be
deutung sind. Mithin kónnen Bestrahlungen nur dann zu 
dem genannten Ziel fiihren, wenn eine Rótung der Haut 
auftritt. Auf diese Weise konnten bei den von Lehmann und 
Szakali hauptsachlich an Bergleuten durchgefiihrten Unter- 
suchungsreihen neben anderen giinstigen Ergebnissen 
Leistungssteigerungen bis zu einer Hóhe von 60»/0 nach
gewiesen werden.

Bei Menschen, die kórperlich von der Natur iiberaus 
begiinstigt sind, die lange Zeit im gleichen ArbeitsprozeB 
stehen und denen die angefiihrten Nachteile nichts an- 
haben konnten, kann man eine Leistungssteigerung durch 
Bestrahlung nicht erwarten. Bei der Mehrzahl aller 
Schaffenden sind jedoch in Zeiten geringer Arbeitsauslese 
nicht alle im Kórper schlummernden Krafte mobil gemacht 
oder ^s liegen gar gesundheitliche Friihschaden vor, so 
daB in diesen Fallen Bestrahlungen auBerordentlich wirk- 
sam sind. Besonders augenfallig sind schnelle Leistungs
steigerungen durch Bestrahlungen in der ersten Zeit der 
Arbeitsaufnahme nach langerer Krankheit, Urlaub oder 
einem Arbeitsplatzwechsel aus fremden Berufen. Bereits 
nach Ablauf einer Woche wurde die Hóchstleistung er- 
reicht, fiir die sonst einschlieBlich des auftretenden Muskel- 
katers 3 Wochen benótigt wurden. Mittelbar muB auch eine 
Leistungssteigerung durch Bestrahlung infolge der ge
ringeren Anstrengung bei gleichbleibender Arbeit und 
ebenso infolge der kiirzeren Ruhepause nach eingetretener 
Ermudung (yerringerung der 0 2-Schuld nach Uberlastung 
der Muskeln) angenommen werden. Dadurch gewinnt das 
Kestrahlungsproblem namentlich dann an Bedeutung, wenn 
Uberstunden angesetzt werden miissen, die nicht allein 
eine Verlangerung der Arbeitszeit bedeuten, sondern auch 
wirklich ein gróBeres MaB an Leistung hervorbringen 
sollen. Die Bestrahlung tragt zur Bekampfung der Er- 
mudungserscheinungen bei und ist damit neben der in- 
urekten Leistungssteigerung durch Verbesserung und 

groneren Einsatz von Maschinen ein wi rksames Mittel

fitu a u - ! ?  ,L e i* t u n g sste jg e r u n g  der mensch- 
l ichen  A rb e its k r a f t  se lbs t.

■ u lm!rer ^aucht die mifitrauische Frage auf, ob
nicht die Bestrahlungserfolge nur auf Selbstsuggestion,

+hKng u5r . Sinne oder Einbildung beruhln. Die 
ripnf u- i£ue^  w die Bestrahlung in so verschie- 

Krankheitsfallen geholfen hat, und dies so eigentlich
Srhm Slcht^are!l Grund, ohne bitter geschmeckt oder 

™-Jzen i eitx! zu haben- Auch haben sich die Menschen 
HPr ,e'* von der Natur entfernt, daB sie die ewige Urkraft 
izLhu f  . mehr empfmden wie die Menschen friiherer 
nna nnH d !• en einstdie So|me Symbol, Weltanschau- 
Wnll-pi ^ e^g 'on wa>". Ob wir das reifende Korn, die 

hPł hau pt • ,ganze.grunende und bluhende
óltnrm pJiAy/ ’ i f ^ lr ?‘n Śteinkohlenbergwerk, einen 
alles fiihrt ,as^ r*<<'aftwerk oder eine Windmuhle ansehen, 
FesneirhpL . fi?  schlieBlich und endlich auf die auf- 

diese p 3 VC Ene,'g‘e der s°nne zuriick. Sollte
Kórne? IpH Irif i, e/ ? ie w,"zlg und a!lein am menschlichen 
kaffee nHP, ^ der Wirkung etwa einer Tasse Bohnen- 
kattee odei eines raffmierten Kocktails yoriibergehen?

1 u mren iih?rr|U n n  ,1StV*f'ni Versuchspersonen mit Bestrah-
hindnrrH hp C c i1 f leistungen iiber 10 Wochen
ZusammPn h r hrZfUr,Ufen- .? e banach ein offensichtlicher
der ekrenS SnŁ + ge." nu,ssen- W€nn die Leistungen aus 
aer eigenen Substanz heraus auf Grund einer SelhsWuo-trr-

fbe°r Z f°  Nac"  "  B e S f u ^ S
pcrsonen t ó S r T '  u"d Qesi>ndheitsniveau der Versuchs- 
RpI! 11 ec!lgllcil auf den Zustand zuriick der vor der

d S  E r ffe n r iepStRnd t 1 n  tte‘ W '6 Wenig die E'nbildung bei 
mit Pm o„?n l  S l  n!  mitwirkt, zeigt ein Experiment 
worden ren Sip schon einmal mit Erfolg bestrahlt 
worden waren. Sie wurden einer zweiten Bestrahlungs-
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periode urrterworfen, bei der die wirksamen Strahlen durch 
Filter unbemerkt abgeschirmt waren. Wie erwartet, blieben 
die sonst festgestellten Ergebnisse in der Veranderung des 
Blutbildes und der Leistung aus. Damit kommt man zwangs- 
laufig zu der Erkenntnis, daB der Bergmann einerseits 
durch verschiedene berufsbedingte Einflusse in seiner 
vollen Oesundheit gefahrdet ist und daB andererseits die 
kiinstliche Sonnenstrahlung ein wirksames Mittel der Ab- 
hilfe bietet.

Infolgedessen sind unter Mitwirkung des Hauptamtes 
fiir Volksgesundheit der NSDAP., des Amtes fiir Oesund
heit und Volksschutz der DAF., der Reichsfachabteilung 
Bergbau der DAF. und der zustandigen Bezirksgruppen 
des Steinkohlenbergbaues auBer der neueren Anlagen der 
Zeche Kaiserstuhl bereits 4 Bestrahlungsanlagen auf 
Werken des Steinkohlenbergbaues errichtet worden (in zeit- 
licher Reihenfolge der Einrichtung: Betriebsabteilung Ver- 
einsgliick der Gewerkschaft Deutschland, Oelsnitz; Zeche 
Salzer-Amalie, Essen; Zeche Victor, Castrop-Rauxel; Zeche 
Consolidation 1/6 Gelsenkirchen-Schalke. Die Anlagen be
stehen alle im- wesentlichen aus langgestreckten Riiumen, 
an dereń Langswiinden die Strahlungskórper angebracht 
sind. In der Langsachse der Raume ist durch ein beider- 
seitiges Gelander ein schmaler Gang abgetrennt, der im 
Verlauf der Bestrahlung durchschritten werden soli 
(Abb. 4).

Die praktische Lósung des Problems kommt zwar, zu- 
mal sie erstmalig in ihrer Aufgabenstellung ist, dem er- 
strebenswerten Ziel erstaunlich nahe. Die bisher ubliche 
Form der Bestrahlungsgange wird aber in Anpassung an 
die jeweils betrieblichen Bediirfnisse und regelmaBig be- 
schrankten Raumverhaltnisse in den Waschkauen eine 
Auflockerung erfahren mussen. So wurden zur Durch- 
fiihrung mehr individueller Bestrahlung Lichthallen mit 
festen, allseitig zuganglichen Bes t rah l ungsstanden  
(Abb. 5) vorgeschlagen. Mit Hilfe der Z e n t r a l h ó h e n -  
s o n n e nach Prof. Dr. Lónne kónnen auch rundę oder 
mehr quadratische Raume der Bergmannsbestrahlung nutz
bar gemacht werden. In Fallen, in denen nur sehr wenig 
Raum vorhanden ist, laBt sich ein Bestrahlungsum- 
l au f f ah rwerk  (Abb. 6) einbauen, das bei einer Grund- 
flache von nur 17,1 m2 fiir eine Belegschaft von rd. 1000 
Mann ausreicht.

Wenn auch aus den bisher erstellten Bestrahlungs- 
gangen manches erkennbar ist, was nach einiger Betrach
tung anders gemacht werden konnte, so sind diese doch, im 
Verhaltnis des Ganzen gesehen, nur technische Kleinig- 
keiten, die den vollen Erfolg derartiger Anlagen niemals 
schmalern kónnen. Die medizinischen Ergebnisse jedenfalls 
bestatigen voll und ganz die Richtigkeit der Theorie wie 
auch der wissenschaftlichen Versuchsreihen.

-

Abb. 4. Erster Bestrahlungsgang in der Waschkaue eines deutschen Bergwerks.
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A b b .  5.  ZeitgemaBe Bestrahlungsanlage mit 10 Doppelstanden.

Abb. 6. Bestrahlungs-Umlauffahrwerk 
mit 8 Fahrkórben.
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Ein besonders sinnfalliges Beispiel bildete dafiir zu 
Beginn der Betriebsaufnahme der Anlage auf Zeche Salzer 
Amalie, Essen, eine plótzlich auftretende Grippewelle, bei 
der unter den noch nicht Bestrahlten ein augenfallig 
hóherer Prozentsatz an Ausfallen festgestellt wurde ais 
bei denen, die bereits in einer Bestrahlungsperiode standen.

IJbertroffen wurden alle Erwartungen in der Aufnahme- 
freudigkeit dieser neuen Einrichtung durch die Bergleute. 
Hatte man anfangs geglaubt, daB sie zur Einnahme der 
Bestrahlungen gezwungen werden miifiten, so ergab sich, 
daB sich die Bergleute dazu drangten, selbst im Urlaub 
zu den Bestrahlungszeiten in der Waschkaue erschienen, ja, 
daB sie sich gcgenseitig Bestrahlungsmarken stahlen. Von 
einem anderen Bestrahlungsgang auf der Betriebsanlage 
Vereinsgliicik der Gewerkschaft Deutschland wird berichtet, 
dafi von rd. 1000 mit der Bitte um Beurteilung heraus- 
gegebenen Anfragen freiwillig sogar 466 schriftlich beant- 
wortet wurden. Wenn auch die subjektiven Erfolgsberichte 
nicht immer ganz einwandfrei sein kónnen, so zeigen sie 
doch das iiberaus ernsthafte und grofie Interesse an der 
Frage der Bergmannsbestrahlung. Auch die Angaben von 
Bestrahlungsteilnehmern der neuen Anlage auf Zeche 
Kaiserstuhl 2 iiber den schnellen Riickgang der Ekzemeund 
des Rheumatismus diirfte wahrscheinlich nach so kurzer 
Anlaufzeit der Anlage noch nicht dem kritischen Urteil des 
Wissenschaftlers standhalten, jedoch kennzeichnen sie die 
psychologische positive Einstellung der Bergleute zur 
neuen Sache und ihre sicherlich nicht zu iibersehende Aus- 
wirkung auf das subjektive gesundheitliche Allgemein- 
befinden und die Leistung.

In den bisher errichteten Bestrahlungsgangen be
schrankt sich die Strahlung auf die Wiedergabe der nach 
dem augenblicklichen Stand der Wissenschaft hauptsachlich 
ais biplogisch wirksam erkannten ultravioletten und ultra- 
roten Strahlungsarten, die durch Quarzquecksilber- und 
bolluxlampen getrennt erzeugt werden. Die Mischung zu 
einer móglichst gleichmafiigen ausgestrahlten Gesamt- 
energie erfolgt dabei in einem Abstand von rd. 1 m 
wahrend die Einhaltung einer móglichst gleichmafiigen 
Uosis an Ultraviolett und Ultrarot im wesentlichen durch 
das langsame Vorbeischreiten an den verschiedenen Strah- 
lungsgeraten bewirkt wird. In Vervollkommnung zu diesem 
strahlungssystem werden bei den neuen Anlagen auf der 
Zeche Kaiserstuhl Strahlungsąuellen verwandt, die unter 
Abschirmung des auch bei der Sonnenstrahlung fehlenden 
kurzwelhgen Ultravioletts und Beifiigung der bei der 
Sonne ebenfalls vorhandenen anderweitigen Strahlungs- 
arten eine móglichst grofie Sonnenahnlichkeit in der Ge
samtstrahlung anstreben. Da nun in unserer schnellebigen 
Zeit gefórdert werden mufi, dafi die beabsichtigte Wirkung 

* kunstlichen Strahlung in einem Bruchteil der Zeit eines 
naturlichen Sonnenbades erzielt wird, ist bei den neuen 
Ultra-Vitaluxlampen nut Innenreflektor' (Abb. 7) das mittel- 
wellige Ultraviolett gegeniiber der Sonne um ein Mehr- 
i ach es verstarkt worden, wahrend aus wissenschaftlichen 
und techmsdh bedingten Griinden das Gebiet des sicht-

Gesamf/ange 235m m  
GróRter Kolben 0  170 mm 
Gewtcht 2zo g

Ouecksilberhochdrucft- 
brenner aus Ouarzglas

baren Lichtes und des langwelligen Ultraviolett schwacher 
ais das der natiirlichen Sonne ausgestrahlt wird.

Gegeniiberstellung der Anteile an der Gesamtstrahlung der 
Ultra-Vitalux-Reflektorlampe und der Sonnenstrahlung.

Wellenlangen- Anteil bei der
Spektralbereich bereich UVR-Lampe Sonne

mjj. % o/o

mittelwelliges UV . . 280-312 0,5 0,1
langwelliges UV . . 313-400 2,6 5,0
sichtbare Strahlung . 400-750 9,3 39,0

kurzwelliges UR . .
ll

0,75-1,50 37,5 39,0
mittelwelliges UR . . 1,50-3,00 39,0 17,0
langwelliges UR . . 3,00-5,00 11,0

W o/framdrahf- - 
G/uhwende!

Kolben aus 
UV durchlassigem  

G/cs

n n e n  v e r s p !e g < }  ' ł

" In nen  m a łtie rt

Abb. 7. Ultra-Vitalux-Strahler mit Innenreflektor. 
Aufbau des Strahlers.

1 Herstellcr Osram GmbH.

Vom Blickfeld der Gesamtstrahlung aus gesehen wird 
von der Ultra-Vitaluxlampe in der jeweils vorgeschriebenen 
Entfernung dieselbe Bestrahlungsstarke erzeugt wie von 
der Sonne. Die Starkeverschiebung innerhalb der Gesamt
strahlung ist jedoch von den menschlichen Sinneswerk- 
zeugen nicht erkennbar, so dafi der Eindruck einer natiir- 
lichen Sonnenstrahlung selbst in der Farbwiedergabe und 
Warmeempfindung bei vertraglicher Blendung entsteht. 
Dadurch, dafi die Lampen, in zwar kleineren E inhe iten  
aber in einer ^ i e l z a h l  angebracht, jede fur sich im 
wesentlichen das gesamte Strahlungsbereich der Sonne 
ausstrahlen, vtfrd bereits auf k i i r z e s t e  Entfernung, 
von der Lampe unterstiitzt durch die Mattierung dei 
Lampenkuppe, eine gleichmafiige Mischung aller Strah
lungsarten erreicht, so dafi die Notwendigkeit des Vor- 
beischreitens an den verschiedenen Strahlungsąuellen 
entfallt, zumal es in der Praxis mit Schwierigkeiten ver- 
bunden erscheint, zur Gewahrleistung der vorgeschriebenen 
Dosis ein gleichmafiig langsames Tempo von rd. 20 mm/s 
bis zu 10 min hindurch einzuhalten. Dank der kiirzeren 
Entfernung zwischen Lampe und bestrahltem Bergmann 
wird erheblich an Raum gespart und das iibliche, den 
Zweck der Einhaltung des Abstandes nur mangelhaft er- 
fullende Gelander kann wegfallen.

Aus der Abschirmung der kurzwelligen Ultravioletf- 
strahlen und Ummantelung der Stralilungsquelle mittels 
eines geschlossenen Glaskórpers ergeben sich zwangs- 
\veise gleich mehrere Vorteile, die gerade fiir die Betriebe 
des Bergbaues von besonderer Wichtigkeit sind. Da die 
Uetahr der Augenentzundung nicht mehr vorhanden ist, 
kann aut das Tragen besonderer Brillen verzichtet werden, 
wenngleich die Benutzung von gewóhnlichen Sonnen- 
b! Ulen genau wie beim Sonnenbad angenehmer ist. Man 
ist nicht mehr an den Bau besonderer abgeschlossener 
Bestrahlungsraume gebunden, die bisher u. a. zum Schutze 
der Nichtteilnehmer notwendig waren, sondern kann die 
Anlagen an lrgendeinem ungenutzten Platz offen in der 
Waschkaue aufstellen. Wenn das auch nicht ais Ideal-

^  Wf rte" lst,’ so gewillllt diese Móglichkeit doch 
gerade durch die knegsmafiigen Einschrankungen des 
Bauens eine besondere Bedeutung. Fur Bergwerksbetriebe 

niacir ii, ■ Rem.gungsmóglichkcit der geschlossenen
tnrpJ1 ?  WI?htl1f ’ , wahrend die offenen Metallreflek- 
m.r Hnrr-t T n  F 1 1  Brenner dcr bisherigen Bauarten 
"U Hpdr h uAIkoho1 gereinigt werden diirfen und in be- 
upttIp. R‘aumen sorgsam vor Verstaubung gehiitet 

P ^ P „ ł« ,łnUSSen;  ° a d,e BerSleute zu einem hohen 
le iH p n  |S 7 unter einer Reizung der Atmungsorgane

ermmtpn t"  S,e ^  VOn offenen Quecksilberquarzlampen 
erzeugten mtrosen Gase und Ozon oft nicht gut vertragen.

BestrahHpn -h RDeutSChland berichteL dafi rd. 3o0 der 
Bef d e m  n  Brechre^,>nfolge Ozongeruclies klagten.

b £ , ,d„ r v c S d ' ° r r ,,e" r" ask" r p , ! r »

verw?ieHP^naV iallage •die rLauf den Zechen Kaiserstuhl 
zu hezPiPhnp La,mPe n ‘st ebenfalls ais besonders giinstig 

wesentl rhPM H- R0l\St0^ mf nur d a s , Quarz und im 
wird i  inp n  Besta,'dteile der Strahllampen benótigt 

MetallreflekWn881eln,,v° rf e?chal.tet ^  werden brauchen, 
Handel prhsitr i entbehrlich sind und gewóhnliche im 
dafi d e I ,Pf i ' Fa,ssungen henutzt werden kónnen, so

S e  e w  J / p7  de,V  u mpen auch im Kriege ohne langere Wartezeiten weiterhin gesichert ist.

jf V
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Ais Form der neuen Bestrahlungsanlagen sind solche 
mit Liegemóglichkeiten (Abb. 8) und Sitzgelegenheiten 
(Abb. 9) gewahlt worden. In der Planung sind noch 
weitere Ausfiihrungen mit festen Standplatzen (Abb. 5) vor- 
gesehen. Fiir Falle groBen Raummangels wurden Anlagen 
ausgearbeitet, die nur eine Breite von 1,30 m einnehmen. 
Die Anordnung der Strahlkórper sichert nach sorgfiiltiger 
B erechnung  und genauen Versuchen eine gleichmaBige 
A us le uch tu ng  des Bestrahlungsobjektes. Je nach der Anzahl 
der Lampen und der gewahlten Bauart sind Bestrahlungen 
móglich, die anfanglich bereits nach 2-6 min, bei Ge- 
w óh n u n g  nach 6-15 min Dauer Erfolg versprechen.

Abb. 8. Bestrahlungsanlage mit Liegemóglichkeiten.

Fiir die Wahl einer bestimmten Ausfiihrungsform kann 
allerdings keine allgemeingiiltige Regel gegeben werden, 
da sich die Entscheidung iiber die vorteilhaftesten Anlagen 
nach den besonderen Verhaltnissen richtet. Der Platz im 
Kauenraum, die zeitliche Dauer des Schichtwechsels, 
irgendein Omnibusfahrplan, ob organisiertes Bestrahlungs- 
system oder gelenkte Bestrahlung geplant ist und viele 
andere Dinge spielen dabei eine Rolle.

Abb. 9. Bestrahlungsanlage mit Sitzgelegenheit in einem 
Brausenraum einer Waschkaue. Die von den Strahlungs- 
kórpern erzeugte Gesamtstrahlung entspricht in der vor- 

schriftsmaBigen Entfernung genau der der tropischen 
Sonne (1,42 cal /min/cm2).

Die iiuBere Gestaltung der neuen Anlagen kann selbst- 
verstandlich mit den unter grofiziigiger Vervvendung von 
hlitzenden Beschlagen und geschmackvollen Wandplatten 
friedensmaBig ausgestatteten Bestrahlungsraumen nicht in 
Wettbewerb treten. In Anpassung an die einschrankenden 
Gesetze des Krieges wurden die Einrichtungen ais ein- 
fache Holzkonstruktion hergestellt und an irgendwelchen 
unausgenutzten freien Fliichen in der Kauenhalle oder im 
Brausenraum aufgestellt. Dadurch konnten die Gesamt- 
kosten, die sonst neben den Kosten der eigentlichen 
Bestrahlungsgerate in verhaltnismaBig groBer Hohe ent- 
stehen, auf einen Bruchteil der sonst dafiir vorgesehenen 
Ausgaben beschrankt werden. Weit entfernt, in dieser 
bescheidenen Aufmachung einen Idealzustand zu sehen, ist 
sie doch zur Zeit die einzige Móglichkeit, den fiir die Leistung 
und Gesunderhaltung des Bergmannes so wichtigen Be- 
strahlungsgedanken praktisch weiter durchzufiihren.

Die Bestrahlungseinrichtungen der Zeche Kaiserstuhl 
sehen insgesamt 22 Bestrahlungsplatze in sitzendem oder 
hegendem Zustand vor und sind fiir eine freiwillige Be
strahlung derjenigen Bergleute vorgesehen, die daran Inter
esse und vom Werkarzt die Erlaubnis dazu erhalten haben.

Bei der Berechnung der GróBe einer Anlage kommt 
es darauf an, ob man eine mehr oder weniger zwangslose 
Bestrahlung auf der Grundlage der Freiwilligkeit ein- 
richten will, ob, wie voraussichtlich in den meisten Fallen, 
eine kaum fiihlbare Lenkung und empfehlende Beratung 
durch einen stundenweise auf der Zeche diensttuenden 
Vertragsarzt vorgenommen wird, oder ob eine durch den 
Werksarzt bestimmte und vom Kauenwiirter iiberwachte 
Gesamtbestrahlung aller Gefolgschaftsmitglieder nach 
einem bestimmten Turnus stattfinden soli. In den beiden 
ersten Fallen ist die GróBe der Anlage gleichgiiltig und 
mit 10 oder 15 Bestrahlungsgelegenheiten bereits etwąs 
getan. Im letzten Falle bedarf es einer genauen Aus- 
rechnung der GróBenverhaltnisse nach bestimmten Formeln. 
Es ware oberflachlich, wollte man die Zahl der Bestrah
lungsgerate einfach von der Zahl der Gefolgschafts
mitglieder allein abhangig machen. Hat man sich zu dem 
System der festen Bestrahlungsstande entschlossen, so 
sind fiir dereń Zahl die GróBe der Bestrahlungsgruppe 
der starksten Schicht Gmax, die hóchste Einzeldosis d)nax 
und die vorgesehene Betriebsdauer nach dem Schicht- 
wechsel Tzu|. maBgebend.

Fiir die Berechnung der GróBe der Anlage gilt folgende 
Beziehung:

Zahl der Bestrahlungsstande —-max
zul.

Fiir die Berechnung der »gróBten Bestrahlungsgruppe« 
kann folgendes Schema ais Anhalt dienen: Bei einer
Gefolgschaft von 1000 Mann nehmen etwa 15 o/o aus den 
verschiedensten Griinden an der Bestrahlung nicht teil. 
Von den verbleibenden 850 Mann stehen die Halfte, rd. 
423 Mann, in einer Bestrahlungsperiode, wahrend die 
andere Halfte aussetzt. Wird die Anlage taglich in Betrieb 
gehalten und jeder Bestrahlungsteilnehmer etwa 2 mai 
wóchentlich bestrahlt, so vermindert sich die tagliche 
Teilnehmerzahl auf etwa ein Drittel, d. h. 142 Mann. Da 
im Untertagebetrieb 3 Schichten verfahren werden, von 
denen die starkste Schicht etwa die Halfte der Belegschaft 
betragt, kann diese Zahl nochmals halbiert werden, so 
daB in diesem Falle die gróBte Bestrahlungsgruppe etwa 
7 o/o der Belegschaft und bei einer 3maligen Bestrahlung 
in der Woche etwa llo/0 der Belegschaft betragt. Bei einer 
Hóchstdosis von 10 min und einer Betriebsdauer der Be
strahlungsanlage von 50 min, die etwa der Zeit der Kauen- 
benutzung nach dem Schichtwechsel ohne Beriicksichtigung 
der Zeit des gróBten Andranges entspricht, ergibt sich 
im ersten Fali eine Zahi von 22 Standen fiir 1000 Mann 
Belegschaft, wahrend im zweiten Fali bereits 14 Stande 
geniigen. Ein Beispiel der Zusammenhange zwischen Dauer 
der Kauenbenutzung, Wahl der Betriebsdauer und Warte- 
zeiten wahrend des Spitzenbetriebes bieten die Diagramme 
in Abb. 10 und 11, fur die eine Gruppe von 110 Mann

11 o/o der Belegschaft nach dem Abtrocknen gestoppt 
wurde. In dem einen Fali wurden ohne Beriicksichtigung 
der Spitze 50 min Betriebsdauer, im zweiten Fali nur eine 
Hauptbetriebszeit von 30 min mit entsprechend mehr 
Bestrahlungsstśinden zugrunde gelegt. Die sich ergebenden 
Wartezeiten lassen sich leicht ablesen.
Der Berechnung von Bestrahlungsgangen kann folgende 
Formel zugrunde gelegt werden:

Lange des Bestrahlungsganges = 0,6 • ^mj'

Unter den obengenannten Vorausse'tzungen waren dann 
entsprechend Ganglangen von 17 m bzw. 11 m je 
1000 Mann erforderlich. Bei einer normalen Belegschaft 
einer Schachtanlage von rd. 2400 Mann wurden, wenn fur 
jeden Bestrahlungsteilnehmer 2 Bestrahlungen wóchentlich 
stattfinden und keine Wartezeiten auftreten diirfen (30 min 
Betriebsdauer) mehrere Gange von einer Gesamtlange voii 
rd. 50 m geniigen. Wenn es auch aus Platzmangel nicht 
immer gelingen wird, fiir eine ordnungsmiiBige Gesamt
bestrahlung aller Gefolgschaftsmitglieder umfangreiche 
Anlagen mit etwa 26 Standen je 1000 Mann auf diesem 
Wege zu schaffen, so lassen doch die verschiedenen Vor- 
schlage soviel Spielraum frei, daB in jedem Falle etwas 
fiir die Gesunderhaltung und Leistungssteigerung des 
Bergmannes mit den Mitteln der provisorischen Bestrah
lung geschaffen werden kann. Welche Aufmerksamkeit
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die Wehrmacht den allein durch Lichtmangel verursachten 
schadlichen Einwirkungen auf den menschlichen Organis- 
mus schenkt, geht daraus hervor, daB die Luftwaffe bis 
zum Winter 1941/42 fast alle Flugplatze und Stutzpunkte 
der Luftflotte Nord in Norwegen und Finnland mit Be- 
strahlungsanlagen des beschriebenen Systems ausgeriistet 
hat. Auch die U-Boot-Waffe hat mit Erfolg denselben 
Weg beschritten, indem sie in den Gesundheitshausern 
ihrer Stutzpunkte die gleichen Anlagen schuf. Zieht man 
in Betracht, daB selbst der Bergbau mit Schwierigkeiten 
rechnen rpuB, fiir groBziigige neue Anlagen ^auf dem 
Gebiete des Gesundheitsdienstes kurzfristige Liefertermine 
zu erwirken, da die Industrie medizinischej: Gerate und 
Einrichtungsgegenstande durch die hohen Anforderungen 
der Wehrmacht und durch die Verpflichtung zur Be- 
Iieferung des gesamten Festlandes iiber den auBersten 
Rahmen ihrer Leistungsfahigkeit hinaus iiberlastet ist, so 
findet man im Gegensatz dazu in dem Vorschlag der 
Bergmannsbestrahlung ein Mittel der vorbeugenden Ge- 
sunderhaltung und Leistungssteigerung, das sich ohne 
Aufschub sofort verwirklichen laBt.

0 5 10 15. 20 25 30. 35■ W> « .  SO 55 . 60 M in u tę

Abb. 10. Darstellung der Wartezeiten zwischen Umkleide- 
und Bestrąhlung bei einer Bestrahlungsgruppe von 

110 Mann einer Belegschaft von 1000 Mann und 16 Be- 
strahlungsstanden wahrend des Mittagsschichtwechsels.

Zwar zeitigen Leistungssteigerungen, die mittelbar 
durch eine neue Maschine oder durch eine streng gefiihrte 
Arbeitsdisziplin herbeigefiihrt werden, meBbare Erfolge, 
in keinem anderen Beruf wie im Bergbau ist aber gerade

der Mensch das MaB aller Dinge, da der Bergmann nicht 
nur hohe Leistungen vollbringen soli, sondern auch un- 
ermiidlich auf die taglichen Gefahren seines Berufes 
achten muB, ohne in stumpfer, aus Ubermiidung geborener 
Gleichgiiltigkeit sein und seiner Kameraden Leben auf das 
Spiel zu setzen. Auch von diesem Gesichtswinkel aus mul? 
man das Bestrahlungsproblem ais eine Móglichkeit der 
Frischerhaltung der kórperlichen Spannkraft betrachten 
zumal in den westlichen Revieren manche Nachtruhe durch 
Alarme gestort wird.

Es mag kein Zufall sein, daB die aufierordentlichen 
Leistungen unserer Riistungsindustrie gerade mit in den 
Werken erzielt werden, die ihren Arbeitern gesunde, licht- 
durchflutete Arbeitsplatze mit einem Blickfeld auf weite 
fast parkartige Griinflachen'eingerichtet haben. Die Natur 
versagt dem Bergmann derartige Arbeitsbedingungen. Der 
Mensch kann ihm in der ki i nst l i chen Sonnenbestrah- 
l ung einen kleinen, aber nicht unwirksamen Ersatz dafiir 
bieten.

0. 5. 10. 1S. 20  25. 30  35 U> *5 50. 55 M tn u te
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D auer des Umkieidens, 
Brausens u Abtrocknens

Abb. 11. Wie Abb. 10 mit 26 Bestrahlungsstanden.
Die Wartezeit ist bis auf eine Minutę fiir den 64. bis 71.Mann 
zuriickgegangen. Die Stande sind nicht immer ausgenutzt.
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Bestimmung des Schwefels in Fliissigkeiten und Gasen 

— Anwendungsmóglichkeiten der Rohrmethoden —
Von Dr.-lng. Wilfried Lange,  Essen.

Allgemeines.

haufiger Gegenstand analytischer Arbeiten ist be- 
kanntlich die Schwefelbestimmung, die je nach den Bediirf- 
nissen entweder wissenschaftlichen oder technischen 
Gesichtspunkten Rechnung tragt. Die wissenschaftliche 
Analytik zielt auf strengste Genauigkeit und den Erhalt ab- 
s°!“te;r Werte und nimmt dafiir jeden Aufwand an Zeit und 
Mitteln in Kauf. Fiir den technischen Analysenbetrieb 
scheiden zeitraubende Methoden aus, Schnelligkeit und ein- 
fache Handhabung sind hier erstes Gebot. Um diesen 
Voraussetzungen entsprechen zu kónnen, muB allerdings 
manchmal den Grenzen der Genauigkeit ein weiterer Spiel 
raum gelassen werden. Da die technischen Erfordernisse 
zumal bei vergleichenden Betriebsanalysen aber im

allgemeinen nicht den Grad wissenschaftlicher Exaktheit 
„ ^ ^ P ^ h e n ,  wie er z. B. bei Strukturaufklarungen 
und Identifizierungen notwendig ist, sind Verzichte 
dieser Art meist bedeutungslos. Bei manchen Arten tech-

F*^-+efr. na,lysen ,k,oninit es des weiteren nicht auf die 
tim ittlung der wirklichen Gehalte an, sondern auf die Fest- 

ung der nutzbaren oder umsetzungsfahigen Anteile. 
Die analytisehen MaBnahmen miissen dann den Ge^eben- 

h" f S J.eweil'gen technischen Prozesses angepaBt 

Rplan^1' Ci1L;Scn,,Fa,llen sind die Praktischen Daten von
nni f l  5 ? o ! C n  Zahlenvei'llaltnisse besitzen hier 
nur theoretische Bedeutung.

o-PmpTnthrend-die »wissenschaftlichen« Methoden im all- 
gemeinen unnerselle Eignung zeigen, die Substanzen
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aber e rs t e n ts p re c h e n d  vorzubereiten sind (AufschluB, 
Is o lie ru n g , Anreicherung, Trennung usw.), ist die Anwend- 
ba rk e it  bei technischen eingeschninkt und jeweils auf 
gleichgeartete Produkte bzw. Prozesse zugeschnitten, d. h. 
auf solche, die in  ihren ch e m isc he n  und physikalischen 
E rsch e in un ge n  a u f  einen Nenner zu bringen sind und die 
d am it den  von Fali zu  Fali einfachsten Aufwand einzusetzen 
gestatten . Die Produkte werden also hier nicht mehr der 
Methode a n g e p a f it ,  sondern die Methode den Produkten. 
Darauf beruht die Vielzahl der analytischen Spezial- 
verfah ren  in  der Technik.

Ein Verfahren dieser Art, das zudem grofie Genauig- 
keit erreichen laBt, ist die Schwefelbestimmung im Rohr, 
die vorwiegend zur Analyse von Fliissigkeiten bzw. leicht 
vergasbaren Stoffen entwickelt wurde. Das Orundsatzliche 
der Methode geht auf die Liebig’sche Elementaranalyse zur 
Bestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff zuriick, ein 
Prinzip, das man spater fur die Schwefelbestimmung iiber- 
nommen hat1 und mit dessen Weiterentwicklung zur 
brauchbaren Schnellmethode fiir die Untersuchung von 
Ólen und Kraftstoffen die Namen Ter Meulen und Hes- 
l inga2, Orote und Kreke le r3, Se idenschnur  und 
Jappel t4, Heinze und S c hme l i ng5, Mul l er ,  Hi l l er  
und Kl aude6 in erster Linie verbunden sind.

Die Substanz wird im Elementar-Ofen vergast und im 
Sauerstoffstrom mit oder ohne Zuhilfenahme von Kataly- 
satoren yerbrannt. Die Oxydationsprodukte des Schwefels 
werden in vorgelegten Fliissigkeiten absorbiert und ais 
Schwefelsaure meist titrimetrisch bestimmt. Die Aufnahme 
des Schwefels erfolgt also nicht mehr wie vordem durch 
Festsubstanzen schon im Rohr.

Die schnelle Durchfiihrbarkeit dieses Analysenganges 
w ird  von anderen Verfahren nicht erreicht. Die SchieBofen-

1 W a r r e n :  Fr. 5 (1886) S. 169; S a u e r ;  Fr. 12 (1873) S. 32, 178; 

Z u lk o w s k i :  D. 241 (1881) S. 52.
2 T er M e u le n  und H e s l in g a  : Neue Meth. d. org.-chem. An. (1927)

S. 37.
3 O r o te  und K r e k e le r :  Angew. Chem. 46 (1933) S. 106.
* S e id e n s c h n u r  und J a p p e l t .  Braunkohlenarch. 29 (1930) S. 44.
5 H e in z e  und S c h m e l in g :  01 u. Kohle 2 (1934) S. 61; H e in z e :  

Braunkohlenarch. 39 (1910) S. 519.
6 M u l le r ,  H i l l e r  und K la u d e :  Brennstoff-Chem. 13 (1932) S. 14%

Methode von Carius und die Bomben-Methoden erfordern 
viel Zeit und Aufwande. Letztere werden in der Praxis nur 
noch dann benutzt, wenn gleichzeitig Heizwerte zu er- 
mitteln sind. Von der Verbrennung in mit Sauerstoff ge- 
fiillten GefaBen ohne Druck ist man vollig abgekommen1. 
Die Oxydation mit festen Sauerstofftragern2 oder die Auf- 
schluBwege (z. B. Eschka) finden bei Fliissigkeiten keine 
Anwendung. Die Lampen- oder Dochtverfahren, dereń An- 
wendungsgebiet ausschlieBlich leicht vergasbare Fliissig- 
keiten und Gase sind, arbeiten mit gróBeren Substanz- 
mengen; von Bedeutung sind sie, wenn geringe Schwefel- 
gehalte groBe Einsiitze verlangen, Mikro- bzw. Halbmikro- 
Bestimmungen also ausscheiden. Erwahnt sei schliefilich 
noch, daB Mante l  und Schreiber3 im Rohrprinzip den 
Oxydationsweg wieder verlieBen und den Schwefel zu 
Schwefelwasserstoff reduzierten, der jodometrisch erfaBt 
wird4. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, daB auch 
dann ein titrimetrischer AnalysenabschluB moglich ist, wenn 
die Substanz auBer Schwefel noch weitere Mineralsaure- 
bildner enthalt. Diese schlieBen nach der oxydativen Ver- 
gasung das unmittelbare Titrieren infolge vermehrter Bil- 
dung von Wasserstoffionen aus und erzwingen meist wieder 
die Beschreitung des langwierigen gravimetrischen Weges.

Die physikalischen Analysenwege (z. B. Spektroskopie, 
Photometrie) sollen im Rahmen dieser Betrachtungen nicht 
zur Sprache kommen.

Neue Ausfiihrungsform der Rohrmethode.

Nachstehend werden mehrjahrige betriebliche Er
fahrungen mitgeteilt, die mit der Rohrmethode gewónnen 
wurden und unter Verwendung bekannter Prinzipien zur 
Zusammenstellung einer neuen Ausfiihrungsform AnlaB 
gaben. Auch die Gebiete der Anwendbarkeit wurden ge- 
priift und gefunden, daB Gase und Fliissigkeiten jeder Art 
unmittelbar durchgesetzt werden kónnen und ebenso 
organische Feststoffe mit Ausnahme aschenhaltiger Pro-

1 H e m p e l und G r a e fe :  Angew. Chem. 17 (1904) S. 616.
2 P r in g s h e  im  : B. 36 (1903) S. 42; 38 (1905) S. 24; 41 (1908) S. 4_.
3 M a n te l  und S c h r e ib e r :  Gluckauf 77 (1941) S. 441.
4 S. auch T er M e u le n  und H e s l in g a :  Neue Meth. d. org.-chem.

An. (1927) S. 29.

N S  20

75-
m

12
N S  20 N S 2 0

1
ł

1* 20*1<------ZOO---

Abb. 2.

Abb. 1 und 2. Yerbrennungsrohr.

dukte. Diese sowie schwer spaltbare anorganische 
Schwefelverbindungen erfordern zur Erzielung genauer 
Analysenergebnisse Zuschlage oder Anwendung hóherer 
Temperaturen. Solchen analytischen Anspriichen werden 
aber zur Zeit andere Untersuchungsanordnungen besser 
gerecht, so dafi sich das nachstehend beschnebene Ver- 
fahren gemaB den einleitenden Bemerkungen hauptsachlich 
auf den Durchsat z  von Olen,  Kraf tstof fen,  Gasen 
und sonst igen leicht  zu v e r f l i i cht igenden organi- 
schen Stof fen beschrankt,

Das Verbrennungsrohr (Abb. 1 und 2) besteht aus 
Bergkristall. Es ist aus drei Teilen gefertigt, die mit Nor- 
malschliffen ineinander gefugt werden, namlich 1. dem 
Hauptrohr I mit dem seitlich angebrachten Sauerstoffein- 
laBrohr, 2. dem in I einzuschiebenden Vergasungsrohr 11, 
3 dem das Vergasungsrohr II abschlieBenden Gaszufuhr- 
stopfen III. Die Abb. 3 und 4 veranschaulichen die appara-

tive Anordnung. .
Feste Analysensubstanzen werden im Porzellanscmtt- 

chen, fltissige in Ampullen in das Yergasungsrohr bei E ein-
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gesetzt. Fliissigkeiten von hohem Dampfdruck werden am 
zweckmaBigsten in langen schmalen Ampullen oder in An
wendung des »Durchzugprinzips« im »Kapillarverdampfer«1 
verfliichtigt. Gase driickt man durch den Stutzen G ein, ent- 
weder mit Hilfe einer Niveauflasche oder durch die Ein- 
schaltung einer »Gasmaus« zwischen Hahn 4 und 7 in den 
Stickstoffstrom; Hahn 6 bleibt in diesem Falle geschlossen. 
Sind bei geringem Schwefelgehalt gróBere Gasmengen zu 
verbrennen, dann geschieht die Messung mit einer Gasuhr. 
Die Vergasungen erfolgen in der von Muller, Hiller und 
Klaude2 beschriebenen Weise unter Stickstoff. Etwa ver- 
bleibender Koksriickstand wird durch Umschaltung auf 
Sauerstoff verbrannt. Die wellenfórmig ausgezogene Ver- 
gasungsrohrspitze verhindert den Durchschlag von Knall- 
gasverpuffungen, das Einschmelzen von schlecht zu reini- 
genden Fritten oder Diiserain das Rohr ist nicht erforderlich. 
Eine regelbare selbsttatige Verschiebung des Brenners unter 
der Vergasungszone nach der Anordnung von Rhei len 
und We i nbrenner3 vereinfacht die Bedienung.

Der Verbrennungsteil des Rohres wird auf 750—800° C 
gehalten. Ais Katalysator wird ein Platinstern mit anliegen- 
der Platinspirale eingesetzt. Platinasbest erwies sich fiir 
Schnellbestimmungen nicht ais vorteilhaft; an der groBen 
Oberflache kónnen geringe Mengen Schwefeltrioxyd haften 
bleiben, die den Kontakt erst nach langerem Durchspiilen 
mit Gas durchwandern und verlassen. Das Gleiche gilt fiir 
die Yerwendung von Cerdioxyd auf Tragermassen.

an das Verbrennungsrohr angeschlossencn Vorlagen sind 
ebenfalls mit Normalschliffen yersehen; die Fiihrung der 
Gase in die Absorptionsfliissigkeit (H2Ó + 3o/0 H20.,) ge
schieht durch Fritten, die den Gasstrom fein verteift ein- 
lassen. Die Absorption ist vollstandig. Vorlage 2 bleibt 
durchweg saurefrei, sie wird nur bei gróBeren Schwefel- 
gehalten nachgeschaltet. Die Erlenmeyerform der Vorlage 
erlaubt, nach beendigter Verbrennung darin ohne Umfiil- 
lung die Titration vorzunehmen. Die AbsorptionsgefaBe 
stehen auf einem Grundbrett, das mit Hilfe eines Keiles in 
der Hóhe yerschiebbar ist und somit die Schliffyerbin- 
dungen von VorIage und Rohr zu niyellieren gestattet. Die 
Vorlagen sind an eine Wasserstrahlpumpe angeschlossen, 
die wahrend der Verbrennung auf 10-20 mm Unterdruck 
gehalten wird1. Gasyerluste ais Folgę von Undichtigkeiten, 
die etwa durch hóheren Innendruck auftreten kónnten’ 
werden in dieser Weise yermieden.

Anwendbarkeit der Methode.
E i n f l u B  vo n  M e t a l l e n .

Die Vergasung im Doppelrohr bedingt, daB die Sub- 
stanz nicht der yollen Einwirkung des Brenners ausgesetzt 
ist, zumal in der Zwischenschicht noch der Sauerstoff vor- 
gewarmt wird. Dies ist ohne Nachteil, da zur Verbrennung 
von Gasen, Fliissigkeiten und der meisten aschenfreien or- 
ganischen Stoffe die erzielten Temperaturen vollauf ge- 
niigen. Aschenhaltige Produkte, yorwiegend hochmole-

7 Tropfenzahler, O Elektrischer Ofen, N Nachsspiilstutzen, V Morlage, E Einwaage, G Anschlufi zur Gasanalyse
S Schlauchverbindungen.

Abb. 3.

Abb. 4.

Abb. 3 und 4. Gerat fiir die Schwefelbestimmung2.

Der Sauerstoff gelangt nicht unmittelbar in den Ver- 
brennungsraum; zunachst passiert er noch die Vergasungs- 
zone. Er wird dort durch den Zwischenraum der beiden 
Rohre uber den Vergasungsbrenner geleitet und erreicht 
schon yorerhitzt die Austrittsdiise. Hierdurch wird die Ziin- 
dung bzw. Verbrennung unter Verkiirzung des Verbren- 
nungsweges gefórdert. Nach beendigter Verbrennung wird 
durch den Stutzen N Wasser gespiilt, eine Arbeitstechnik 
che schon Seuthe‘ zur Erfassung der an den kalteren 
Rohrteilen haften gebhebenen Saureanteile benutzt hat. Die

1 H e in z e , a. a. O.

2 a. a. O.

3 R h e i le n  und W e in b r e n n e r ,  DRP. 660105.
* S e u th e , Gluckauf 75 (1939) S. 409.

Fv!a/ e/nArti W‘e Z\B-Kohle und Koksę, sowie sulfidische 
'int ( u- Uf w') U,nĉ  manche sonstige anorganische 
Schwetelyerbmdungen kónnen imQuarzrohr nicht unmittel- 
tiar verbrannt oder zersetzt werden. Vor allem gilt dies bei 

S r h T S  Alka!ien 4nd Erdalkalien. Diese halten
ilircp \v/ /UrUCul cr 111 scmer Gesamtmenge somit auf 
diese Weise mcht einwandfrei zu erfassen ist. Die Gegeu-

setznnT kohlen^offhaltigem Materiał begunStigt die Zer-

Srhwpfpic WarV*a . aUC,h, hler ist die Hauptmenge des 
chwefels nicht unter 1400° auszutreiben. Bei weiterer

ArbeiterPb8eschrLnW n k? nnCn ,"att{rl,ch aui;h d,e in den einleitend erwahnten 
rneiten beschriebenen SpeziaWorlagen angeschlossen werden

Herku~lessatSraB°C zu beziehen" de' L;lbl>rat‘>riu™ ^edarfsJreseIlschaft Essen,
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Temperatursteigerung werden die Alkalisulfate ais solche 
in merkbaren Mengen fluchtig, sie gelangen dann, wenn 
nicht schon an den kalteren Rohrteilen Kondensation er
folgt, ais Rauch* in oder durch die Yorlage. Nachstehende 
Zusammenstellungen und Lntersuchungsbefunde veran- 
schaulichen diese Zusammenhange.

Die Zahlentafel 1 enthalt Dampf- und Zersetzungs- 
drucke einiger in diesem Zusammenhang wichtiger Ver- 
bindungen. In der Zahlentafel 2 sind Ergebnisse aufgenom
men, die bei der thermischen Zersetzung dieser Stoffe im

Sauerstoffstrom erzielt wurden und die den theoretischen 
Befund von Zahlentafel 1 widerspiegeln. Den Ergebnissen 
ist zu entnehmen, daB 1400° fur eine genugend schnelle und 
analytisch brauchbare Zersetzung von Alkal i- und Erd- 
a lka l i su l faten nicht ausreichen. Alkalisulfate werden zu- 
dem bei diesen Hitzegraden schon fluchtig, indem ihr Zer- 
setzungsbereich den Destillationsbereich uberschneidet. Die 
Analyse dieser Verbindungen kann also nicht allein auf rein 
thermischer Spaltung fuBen. Schwefelverbindungen von 
solchen Schwermetallen, die bei den angewandten Tem-

Zah len ta fe l  1.

Nr.

lOa

11

12

Substanz

Sulf i te 
Li^O, 
N>-SO,

K~SOt

MgSO,

CaSO,

SrSO,

BaSO,

ZnSO,

AlslSOił;

FeSO,

Fe,(SO,) ? 

MnSO,

CdSO,

Sulfide
Na2S

K.S

MgS

CaS

SrS
OS
FeS

Pyrit

C loride

NaCl

KC1

F
°C

849
884

1069

1155

1360

1605

1580
Zers.

978

840

>2000

>2000

>2000

>2000

1197

800

768

Dampfdruck 
A B

mmHz T °C

760

0.4
760

1429

1130
1798

Zersetzung

10 mmHg 
146 SO, Druck 
345 
760 
2126

2.4 mmHg
13.4 SO,-Druck 
31,2
47.5
Anfangszersetzung

1000*C
1050
1100
1150
1190

1180° C 
1280 
1340 
1370 
1200*C

Bei 1130 ̂  Zersetzungsbeginn merklich

nach 20 min F 9% Abnahme 
nach 60 min bei 1300° 1,36 0 Abnahme 

Anfangszersetzung 1510°
14 700
112 775
189 800
760 1028

28 572
73 646
150 693

1 235
10 316
73 482
328 634
635 656
760 680
1263 698

Temperatur der merklichen Zersetzung 
660 ' (FeSO, 510»)

18 820
106 900
1010 1050
15 780
19 800
760 1060

im Vak b 1300°C 
fluchtig

Beim Schmelzen Abgabe von Metall- 
damp’en

| Beim Schmelzen entweicbt K Dampf: 
Polysulfidbildung

Bei 1300° nach 3 h 76 % Gewichtsverlust

7,3 850
22,5 1041
61,5 1141

149 1241
760 1430

4,5 800
7,0 900

21,0 1000
62,5 1111
152 1210
214,5 1251
760 1411

Ca 760 mm S-Druck

Gewichtsverlust (Kurve):
5 %  575» C

10 680
18 685
20 820

Beobachter Schrifttum

Jaeger

White
Lorenz, Herz 
Roberls
Jackson, Morgan 
Lorenz, Herz 
Marchal

Hofman u. Mostowitsch 
Zawadzky

Hofmann, Wanjukow 
Grahmann 
Hedwall, Heuberger 
Mostowitsch 
Doeltz, Mostowitsch 
Marchii
Hofmann, Wanjukow 

Marchal

Greulich

Hedwall, Heuberger 

Marchal

Pearson, Robinson 
Rengade, Costeanu

Pearson, Rob:nson 
Rengade, Costeanu

Tiede, Scbleede 
Picon

Tiede, Schleede

Biltz
Treitschke, Gamman 

Gili

Wartenberg 
Horiba, Baba

Kordes, Raaz 

Jaeger
Horiba, Baba

Kordes, Raaz

Z. Anorg. Cb. 101 (1917) S. 178
69 (1911) S. 305, 311 

„ 117 (1921) S. 103
Phvs. Rev. (2) 23 (1924) S. 383 
J.ind. eng. Ch. 13 (1921) S. 116 
Z. Anorg. Chem. 117 (1921) S. 106 
J. Chim. phys. 22(1925) S. 493, 559

Buli. Am. Inst. MiningEngineers(1909) S. 51 
Z. Anorg. Chem. 205 (1932) S. 180

Buli. Am Inst. Min. Eng. (1912) S.8S9
„ 81 (1913) S. 258, 264

128 (1923) S.7 

Metallurgie 6 (1909) S.455 
Z. Anorg. Ch.54 (1917) S. 146 
Buli. Soc. cbim. (4) 45 (1929) S. 339 
Buli. Am. Inst. Min. Eng.(1912) S.889 
J. Chim. phys. 22 (1925) 493; 559

Z. Anorg. Ch. 168 (1928) S. 197

128 (1923 S.7)

J Chim. phys.22 (1925) 493 ; 559

J. chem. Soc.(1930) I. S. 1473 
C. r. 156 (1913) S.791 
B I -Soc. chim. (4) 15 (1914) S.717 

J. chem. Soc. (1931) l. S. 1313 
C. r. 156 (1913) S.791

B. 53 (1910) S. 1721 
C r. 189 (1929) S. 96

B . 53(1920) S. 1721

Z. Anorg. Chem. 59 1190S) S. 279 
„ 49 (1906) S. 328

Can.J. of. Res.10 (1954) S.703

Z. Elektroch. 27 (1921) S. 163 
Buli. Chem. Soc. japan 3 (19281 S. 11

Z. Anorg. Chem 181 (1929) S.234 
101 (1917) S.185 

But!.Chem.Soc.Japan 3 (1928) S .ll

Z. Anorg. Chem. 181 (1929) S.234
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peraturen keine nennenswerten Dampfdrucke aufweisen, 
wie z. B. Eisen, lassen sich dagegen schon bei 600—700° C 
quantitativ aufspalten und titrimetrisch analysieren.

Zahlentafel  2.

A B C

Nr. Substanz
Theoret.

Wert
Eschka Thermische

Spaltung
1. Temp. 2. Dauer

% s %  s % s «C min

1 BaSO, 13,73 13,75 3,78 1300 30

Merck reinst 11,90 1400 30

DAB 6 11,81* 1400 60

12,40 1450 30

2 C aS04 • 2H„0 18,63 18,68 3,0-7,0 1200 15-60

Kahlbaum p. A. 18,63 17,70 1300 20

BAB. 6 17.7—17.8 1300 30

18,1-18,2' 1400 30

18,25' 1400 90

18,27' 1450 20

18,29' 1450 20

3 Ca S 44,45 44,40 27,97 1200 60

Reininghaus 44,50 40,71 14U0 30
Erg B.5 41,01 1400 30

41,47 1450 30
41,75 1450 30

4 K, SO, 18,39 18,472 13,97 1200 30
Merck p. A. 18,47 16,45 1300 30

16,68* 1400 30

16,893 1450 30

5 Na3 So, 22,54 22,552 5,71 1200 30
Merck p. A. 14,00 1200 60

7,91 1300 30

20,443 1400 60

20,483 1450 30

5a Na.,SOj • 10H..04 9,95 10,44= 9,73" 1400 45
Merck p. A. 10,43 9,723 1400 45

9,83" 1400 45
9,923 1400 45

Nr.
Sub-
stanz

(II)

Zuschlag

(III)

Misch- 
verhaltnis 

II : III

Zuschlagfreie Substanz

A B Therm.-| _  i 
Testwert Spaltung l-Temp. 2. Dauer

% S ‘ i % s>  1 °C  1 min

1 BaSO, Fetikohle H II 1 10 13,75 7,88 1200 30

II 1 50 ,, 8,00
1300II 1 10 11 11,66

1 » 1 50 10,11

II 1 10 >1 13,06 1400 11
II 1 50 II 13,87 II 11

2 CaSO, • II 1 1 18,67 5,72 1200
•2H ;0 II 1 5 ii 9,32

”»l 1 100 »i 9,88
,, 1 1 n 17,70 1300 11

Tierkohle
1 10 u 61,70 1400
1 1 ii 10,44 1200 ♦i

3 CaS Fettkohle H II 1 1 44,45 25,75 1200
ił 1 10 II 35,26 ,,

>i 1 50 II 39/0 ,,

ii 1 100 41,97
>i 1 10 ,, 40,78 1300

T erkohle
1 10 11 41,19 1400
1 1 II 20,38 1200

i» 1 10 II 34.38
4 K ;S04 Fettkohle H II 1 10 18,47 16,54

,, 1 10 ii 17,07= 1300
• i 1 10 ii 16,15- 1400

5 Na?SO, ti 1 1 22,55 8,80 1200
i, 1 10 11 16,36
„ 1 50 tt 20,68
,, 1 100 19 73
ii 1 10 20,74 1300
,, 1 50 n 19,01
i i 1 10 ti 20,743 1400
ii 1 50 11 19,08-’ » 1

ii

ii

Die Zahlentafel 3 zeigt den begiinstigenden, aber nicht 
ausreichenden Zusatz organischer Substanzen, z. B. Stein- 
und Tierkohle. Zu allen Kontrollbestimmungen wurde das 
stets zuverlassige Eschka-Verfahren herangezogen.

Bei nicht zu hohen Gehalten an Alkali- und Erdalkali- 
verbindungen, wenn also dereń unvollkommene Zersetzung 
sich nicht mehr besonders auf die Analysenergebnisse aus- 
wirken kann, sind zur Erzielung technisch brauchbarer 
Werte bei der Untersuchung von Kohlen, Koksen, Pyriten 
usw. immer noch Temperaturen um 1400° C notwendig. Die 
Schwefelbestimmung dieser Produkte ist somit unmittelbar 
im Bergkristallrohr nicht durchfiihrbar, da dieser Werk- 
stoff im Dauerbetrieb hóchstens 1100° C vertragt, ohne 
sich in die anderen fiir den vorliegenden Zweck unbrauch- 
baren Modifikationen umzuwandeln. Es wurde nun unter- 
sucht, inwieweit sich die Aufspaltung der Schwefelverbin- 
dungen durch geeignete Zusatze in tiefere Temperatur- 
bereiche verlegen laBt.

Die Verwendung von Eisen oder Eisenoxyd fórdert 
die Zersetzung schon bei tieferen Temperaturen merklicli, 
ohne sie allerdings in der Mehrzahl der Falle quantitativ 
zu gestalten. Hierzu sind doch wieder die hohen Tempera
turen erforderlich. Die Wirkung des Eisens bzw. der Oxyde 
beruht auf der Bildung von Ferriten, ein Vorgang, bei 
welchem der Schwefel verdrangt wird1. Andere metallische 
Zusatze, z. B. Aluminium- oder Siliciumpulver bzw. dereń 
Oxyde (Silicatbildung usw.), lieferten ebenso wenig zu- 
friedenstellende Ergebnisse. Die Zersetzungsdriicke sind 
zwar hoch genug, der Schwefel entweicht aber nicht quan- 
titativ2. Die Zahlentafel 4 enthalt Ergebnisse, die mit Eisen 
und Eisenoxyd erhalten wurden.

Zah lentafe l  4.

1 Beim Nachgliihen (600°) im Sauerstoffstrom unter Zusatz von(P 205)x 

wurde in der Vorlage qualitativ Schwefelsaure gefunden. Spuren von Fremd- 
substanzen senken den Zersetzungsbeginn erheblich. — 2 Unmittelbare Fal- 
lung. — 3 In den Vorlagen lieB sich qualitativ K ‘ bzw. Na* nachweisen, dir 
Salze waren also z. T. iiberdestilliert. — 4 Die Nachpriifung ergab 9,3 Mol 
H2O, der S-Gehalt betragt demnach 10,35 °/o. (U. P. des Dekahydrates: 
32,3670. C. 1929 I. S. 1886)

Diese und die weiteren Hochtemperatur-Unter- 
suchungen wurden im Seuthe-Ofen vorgenommen, der fiir 
thermische Studien ein ausgezeichnetes Gerat darstellt. Die 
Geschwindigkeit des Sauerstoffstromes wurde auf 8—10 
Blasen/s eingestellt; bei dieser Strómung wird von den ge- 
pulverten Einsatzsubstanzen, welche in die beim Seuthe- 
Verfahren iiblichen Schiffchen eingefiillt werden, nichts 
fortgeblasen.

Zahlentafel  3.

Sub Zu Misch- Zuschlagfreie Substanz

Nr.
stanz

(ii)

schlag

(III)

verhaltnis 
I I : I I I

A
Testwert

°/„S

B Therm. 
Spaltung

%  s

l.Temp.;

0 c

2. Dauer 

mm

1 BaSO, Fe 1 :4 13,75 5,51 1000 15* +  45
II ii II 11,72 1200

II u II 11,80 1300
„ ii II 13,88 1400 II

2 CaSO, • II n 18,67 6,92 1000 60
• 2 H 20 II n 11 13,68 1100 30

II ii II 16,70 1200 60
II ii II 17,99 1300
II u II 17,86 1400 30

FesO s ii II 0,04 1000 60
II ii l» 2,68 1100 30
II n II 16,91 1200 60
II ii II 17,27 1300
II ii II 18,02 1400 30

3 CaS Fe u 44,45 18,68 1000 15'+45
u u II 32,27 1100 30
ii n II 42,34 1200 II

4 K jSO j u n 18,47 2,66 1100 II
ii • i II 16,74 1400 II

5 Na.jSO, u ii 22,54 10,97 1200 60
ii ii „ 21,21 1300 II

1 Die Schwefelgehalte 
kohle 0,80°) sind in Abzug 
die Yorlage.

der Zuschlage (Fettkohle H II 0,86o/o, Tier- 
gebracht. — 2 Die Salze destillierten z. T. in

1 Der Sauerstoffstrom wurde nach 15 min erst eingeschaltet.

Des weiteren gelangten Versuche mit sauren Alkali- 
phosphaten, Metaphosphorsaure und Phosphorpentoxyd zur 
Ausfiihrung, die den Sulfaten und Sulfiden sowie Kohlen 
und Koksen zugegeben wurden, letzteren entweder un
mittelbar oder nach dereń Verbrennung der Asche. Die 
sauren Alkaliphosphate bleiben ohne EinfluB; ehe neutrale 
Phosphate unter Aufnahme der Schwefeltrager, also der 
Alkali- und Erdalkalimetalle, gebildet werden konnen, sind 
durch Wasserabspaltung Metaphosphate entstanden. Meta
phosphorsaure und polymerisiertes Phosphorpentoxyd3 — 
die monomere Form besitzt einen zu hohen Datnpfdruck— 
fuhren erst von 6—700° C ab zu einem ausreichenden Auf
schluB. Bei diesen Temperaturen sind andererseits die 
Dampfdrucke der Zusatze bereits so hoch, daB ein Uber- 
treiben in das Rohr nicht zu vermeiden ist. Sauberes Ar- 
beiten ist also ausgeschlossen. Der Schwefel bzw. die 
schwefelsaure wird zwar ausgetrieben, die dafiir in Kauf zu 
nehmenden Nachteile, wie Verschmutzungen, grófierer 
Zeitaufwand und MaterialverschleiB sowie umstandlichere 

Weg es3 empfehlen aber nicht die Beschreitung dieses

n ■ 1 M a r t in ,  F. und O. F u ch s , Z. anorg. Chem. 125 (1922) S. 342.
> fu. H o rn , Arch. Eisenhiittenwes. 4 (1931) S 375.
- Uber die Zersetzungsdriicke der Erdalkalisulfate unter Verwendung

nhvi; ?U3 Cn 09Mn’ęZiB r- j  Si° 2' siehe: °  M a r c h a l .  J. Chin,,
phys. 23 (1926) S. 38; C. rend. 177 (1923) S. 1300 und 1S1 (1925) S. 784.

Rraiinc h °  r!*' * R ' H o fm a n n , Anorganische Chemie,
Braunschweig 1941, 9. Aufl., S. 242.
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Durch den Zusatz von Ferriphosphat lieBen sich da
gegen genaue Resultate erzielen, und zwar bei 1230° C, 
also unterhalb der Destillationszonen der Sulfate (Zahlen
tafel 5). Die Alkali- bzw. ErdalkaHsulfate werden haupt- 
sachlich entsprechend folgendem Vorgang umgesetzt:

3 Ca S04 + 2 Fe POv ► Ca3 (P 04)2 + Fe2 (SO,)3
Fe2 (S04)3--- ►Fe20 3-f 3 S03

Schwermetallsulfate sind bei diesen Temperaturen 
nicht bestandig, Schwefeltrioxyd entweicht quantitativ. Das 
Analysengut schmilzt zusammen und iiberzieht den inneren 
Teil des Schiffchens mit einer braunen Glasur. Wird viel 
Analysensubstanz benótigt, der Rauminhalt des Schiffchens 
also voIl beansprucht, dann ist es zweckmaBig, zwei ver- 
schieden groBe Schiffchen ineinander zu stellen, um in 
diesem Falle ein Uberlaufen in das Ofenrohr zu yermeiden. 
Mit Ferrophosphat wurde ein nicht so giinstiger Befund 
erzielt, wie die Zahlentafel 5 auch zeigt.

Zah l en ta fe l  5.

Nr.

Sub
stanz

(II)

Zuschlag

(III)

Misch- 
verhaltnis 

I I :  I I I

Zuschlagfreie Substa 

A B Therm.
Testwert Spaltung1 Temp.

% S  ! % S  °C

nz

Dauer

min

1 BaSO j Fe P O , 2 ! : 4 13,75 ; 12,98 1100 30
„ »» 13,30 », ii

If 11 „  | 13,70 1200 i i

Fes(P 0 4)2
13,75 ,, ii

11 „  ’ H ,21 i i

2 CaSOj ■ Fe PO , 18,67 16>66 lóóo ii

■ 2H sO 11 „  17,33 1100 i i

17,26
1200

i i

11 „  18,41

F e /P O ,) ,
11 18.66

lÓÓO
i i

11 — 13,02 . i i

II 11 „  18,20 1200

3 CaS Fe PO , ff 44,45 43,99 1100 i i

1) 11 44,01 „

11 „  44,36 1200 n

Fe,(PO,),.
11 44,29 i i i i

11 42,21 1100 i i

II 41,18 11 n

4 K..SO, Fe PO , 11 18,47 16,85 11 ii
f ł 11 „  17,12 i i

y t || 18,21 1200 i i

ł) 11 18,34 i i 45
F es ( PO,)o 11 '  „  17,79 u 30

M 17,47 i i 11

5 NaoSO, Fe P 0 4 || 22,55 22,20 1100 45
22,48 1200 30

Fe3(P0 4)o
22,54 i» 30

„  21,50 1100 11
i i »» 21,35

1200
11

t« 11 21,45 11
6 CaSO , FePO.-l-Kohle 1 : 4 : 10 18,673 18,80 i i II

H II
2 : 5 i i 18,73 »i 11

7 NaoSOj i i  . 22,553 22,28 i i I I  m
,, i i 22,54 i i II

1 Ohne Oberdecken der Substanz m it dem Zusatzmittel liegen die 
Werte im allgemeinen tiefer. — 2 In den Vorlagen liefi sich nach der Um- 
setzung in keinem Falle Phosphorsaure nachweisen. — 3 Der S-Wert der 
Kohle (0,86 o/o) ist abgerechnet.

Der quantitative Verlauf der Umsetzung mit Eisen- 
phosphat erklart sich aus der hohen thermischen Stabilitat 
der Alkali- bzw. Erdalkaliphosphate, z. B.:

Ca3 (P04), 3 CaO + P Ą 1

Der Dampfdruck des Phosphorpentoxyds betragt hier 
bei 2500° erst 1,3 mm Quecksilber, bei 2700° 9 mm und bei 
2900 ° 48 mm. Kohlenstoff bedingt in Anbetracht der oxy- 
dierend wirkenden Atmosphare eine die Verhaltnisse dieses 
Analysenprozesses nicht beruhrende Senkung der Werte.

In der beschriebenen Weise lassen sich nun zwar ge
naue Ergebnisse herbeifiihren, allerdings erst bei 1200°, 
einer Temperatur, die dem Quarzmaterial auf die Dauer 
nicht zutraglich ist. Alles in allem sei abschlieBend hierzu 
festgestellt, daB die Bestimmung des Gesamtschwefels von 
Kohlen, Koksen, Pyriten und schwer spaltbaren oder 
schwer verbrennlichen anorganfschen Schwefelverbindungen 
im Quarzrohr entweder unzweckmafiig oder nicht einwand- 
frei ist. Es ware also verfehlt, diese Art der Rohrmethoden 
unbedingt auf Stoffe anwenden zu wollen, fiir dereń Ana- 
lyse sich bereits besondere Schnellverfahren in der Technik 
bewahren. C. Ho l t h a us 2 erdachte einen einfachen und 
eleganten Weg zur Bestimmung von Schwefel in Stahl und

1 H. H. F r a n e k  und H F i i ld n e r ,  Z. Anorg. Chem 204 (1932) 
S. 97 u. 126.

- H o l t h a u s .  Stahl u. Eisen 44 (1924) S. 1514.

Eisen. Seuthe1 entwickelte in Anlehnung daran eine tech
nisch brauchbare, ohne Zusatze arbeitende Hochtemperatur- 
methode fiir die Analyse von Kohlen, Koksen und Pyriten. 
Mante l  und Schreiber2 gelingt hier die Ermittlung des 
Gesamtschwefelgehaltes auf dem Reduktionswege schon 
bei tieferen Temperaturen.

Unter Verwertung der Erfahrungen, die sich aus der 
Zahlentafel 5 ergeben, sei festgestellt, daB das Verfahren 
von Seuthe auch auf die Analyse von Alkali- und Erdalkali- 
sulfaten ausgedehnt werden kann. Temperaturen von 1400°, 
bei denen sich diese Sulfate noch nicht quantitativ zersetzen 
und die andererseits schon zur Destillation von Alkalisul- 
faten fiihren, sind nicht erforderlich. Die Substanzen werden 
im Verhaltnis 1 :4 mit Ferriphosphat gemischt, mit diesem 
iiberschichtet und bei 1200° im Sauerstoffstrom vergliiht. 
Kohlen, Koksę und Pyrite mit hohen Gehalten an Alkali- 
und Erdalkaliverbindungen lassen sich auf diese Weise 
schon mit geringeren Mengen des Zusatzmittels ebenfalls 
genau auf Gesamtschwefel analysieren. — Bei der tech
nischen Untersuchung des Pyrits kommt es im iibrigen 
weniger auf die Ermittlung des Gesamtschwefels an ais auf 
die Menge des abróstbaren Schwefels. Die Analyse muB 
also gemaB den einleitenden Feststellungen unter den Be
dingungen des Róstprozesses gefiihrt werden. »Gesamt- 
schwefek und »Róstschwefel« sind verschiedenklassige 
analytische Begriffe.

E i n f l u B  v o n  C h l o r .

Wie bereits im allgemeinen Teil erwahnt, bereitet auch 
die Anwesenheit von Halogen, im besonderen Chlor, 
Schwierigkeiten. Ist dies ausschlieBlich organisch gebunden, 
dann kann durch die beschriebene Verbrennung Schwefel 
neben Chlor quantitativ durch Titration ermittelt werden, 
wie andere Autoren schon nachweisen. Auf die geringere 
Absorptionsgeschwindigkeit des Wassers fiir Chlor ist hier 
zu achten; die Verbrennung muB langsamer gefiihrt und 
die Beriihrungszeit verlangert werden.

Das Chlor wird in der Vorlage, die in diesen Fallen 
zweckmaBig mit Lauge beschickt wird, quantitativ hydro- 
lysiert, so daB sich acidimetrisch die Summę von Schwefel 
und Chlor ergibt. Zu dereń Unterteilung ist nachtraglich 
der Schwefel oder das Chlor gesondert zu bestimmen. 
ZweckmaBig geschieht dies mit dem Chlor, das nach Vol- 
hard oder M o h r 3 ermittelt wird.

Der Schwefel ist bei dieser Analysenfiihrung mit dem 
Chlor analytisch verkoppelt und ohne dieses nicht durch 
acidimetrische Titration zu ermitteln. Selbst wenn eine 
Chlorbestimmung nicht verlangt wird, ist sie doch auszu- 
fiihren, wenn der Fallungsweg umgangen werden soli. 
Diese Koppelung ist also erzwungen und nicht immer ais 
Vorteil zu werten.

Sind Alkalien bzw. Alkaliehloride zugegen, so treten 
wieder die in den voraufgegangenen Betrachtungen' ge- 
schilderten Zusammenhange in Erscheinung. Aber auch bei 
den Hochtemperaturmethoden machen sich Schwierigkeiten 
geltend, wenn der Schwefel nicht im relativen UberschuB 
zugegen ist. Die Alkaliehloride werden bei hohen Hitze- 
graden nicht nur zersetzt, sondern sie destillieren auch 
iiber, so daB die Wasserstoff-Ionen, die nun teilweise durch 
Alkali-Ionen vertreten sind, nicht mehr das MaB der Dinge 
sind (siehe auch Zahlentafel 1).

Uberwiegen die Schwefelanteile bzw. Sulfate, so halten 
diese das Alkali bei nicht zu hohen Temperaturen unter 
Austreibung des Chlors fest, und der titrimetrische Weg, 
allerdings verkoppelt, ist wieder frei. Im anderen Falle 
miiBte man wieder Ferriphosphat anwenden, um die Ana- 
lysentemperaturen zu senken und den Schwefel quantitativ 
auszutreiben.

Kohlesubstanz fórdert die thermische Zersetzung der 
Halogenide und drangt die Destillation in den Hintergrund, 
wie die Zahlentafel 6 zu erkennen gibt.

E i n f l u B  v on  S t i c k s t o f f .
Konstitutionsstickstoff stórt nicht; Amino-, Nitro- und 

sonstige Gruppen werden am Kontakt weitgehend zersetzt. 
Das Gleichgewicht N2 + 0 ,  2 NO ist bei 800° zur
Elementenseite verschoben (K =  1,84- 10—4) 4; die Zerfalls- 
geschwindigkeit des Systems reicht fur die bei der Analyse 
gegebenen Verhaltnisse praktisch aus. Nach der Verbren- 
nung von Nitrobenzol blieben in der Vorlage, bezogen auf

1 S e u th e , a. a. O.
2 M a n te l  und S c h r e ib e r , Gluckauf 76 (1940) S. 479.

T r .e a d w e l l ,  Lehrbuch der analytischen Chemie, Bd. 2, 11. Aufl.,

S. 614— 16. ,  o
4 G me l in ,  8. Aufl. Syst. Nr. 4 Lfg. 3, b. 630.
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die Gesamtmenge der Substanz, 0,11 o/o, bei Anilin 0,10o/o, 
bei Pyridin 0,05 o/o und bei Sulfanilsaure 0,00 o/o Stickstoff 
ais Salpetersaure. Stickdioxyd ist oberhalb 620° bei 1 ata 
restlos in Stickoxyd und Sauerstoff gespalten, die Fest- 
stellungen iiber Stickoxyd gelten auch hier. Um die 
letzten Reste an Stickoxyden zu zersetzen, wenn also ge- 
naueste Werte verlangt werden, wird in das Rohr an Stelle 
der Platinspirale Kupferdrahtnetz eingesetzt, das aller
dings vor jeder Bestimmung wieder zu reduzieren ist 
(Gliihen im Wasserstoffstrom).

Zahlentafel  6.

Zah l en ta fe l  8.

Nr.

Substanz- 
gemisch 
NaCI + 
Kohle 

(chlorfrei) 

Gewichts- 
verhaltnis

Eschka

% s

A

Test-
wert

% C I

B

Titration1 
acidim. 
(S ab- 

gerechnet)

% C I .

C2

IV  B 

bezogen 
auf d. An
teil NaCI. 

(60,66 %  Cl.)

Vergasung 

A | B 

Temp Dauer 

0 C min

1 1 : 0 0,0 60,66 5,97 5,97 1450 120
9,51 9,51 180

18,36 18,36 „  240

2 0 : 1  K, 1,2 0,0 0,0 0,0 „  1 15

3 1 : 1 „ 0,51 30,33 16,37 32,74 150
15,26 30,52 łł

4 1 : 5  „ 0,85 10,11 6,68 40,08
łł

5 1 : 50 „ 1,00 1,19 ' 0,46 23,46 ”  40
6 0 :1  Ko 0,86 0,0 0,0 0,0 1400 : 15
7 1 :1 0,43 30,33 18,06 37,12 30
8 1 : 10 „ 0,78 5,51 3,78 41,58
9 1 : 50 „ 0,84 1,19 0,86 43,86

10 1 : 1 „ 0,43 30,33 16,57 33,14 1200 ”
11 1 : 10 „ 0,78 5,51 3,08 33,88 łł łł
12 1 : 50 „ 0,84 1,19 0,79 40,29 łł i łł

1 2 Mole H ' entsprechen 1 Mol S und 2 Molen CI. Die Werte sind nur 
gemaB der Grofienordnung reproduzierbar. — 2 M it Anstieg der Temperatur 
sind im allgemeinen grófiere Destiilationsyerluste festzustellen.

, Analytische Belege und Arbeitsvorschrift-.

Die nachstehenden Zahlentafeln enthalten einige Ana- 
lysenergebnisse der neuen Rohrmethode.

Zahlentafel  7.

N r . Substanz

T e s t- S u b s ta n z e n

Dimethylsulfat

Diphenylsulfat

Thiophen

Schwefel »reinst

Sulfanilsaure • 2 H .O

O le  u n d  K r a f t s t o f f e  

Benzin K 1 
„  S 1 

Erdólraffinat

RoherdiM 1

II
Braunkohlenschwelteer
Hydrierol
Hochteinperaturteerol I

II
III

G a se  

Schwefelwasserstoff1 
Schwefelwasserstoff 
wie C l +  N., 1 :10 (Vol.)

I. Theore- 
tisch 

S Gehalt

%

25,42

12,80

38,12

15,32

2.Carius

S-Gch.

%

25,47

durch.

94,08

10,31 
Testw. (Cl 

9,61

1 nicht 100 % ig.

2 Die analytischen Arbeiten fuhrte

99,10
99,20

15,15
15,07

0,047
0,17

3.Bombę 

S-Geh.

%

0,27
0,26

3,16
3,19

2,67
0,85
0,35
0,32
0,51
0,77

4. Rohrmethode

) Titra
tion

b) Fal- 
| lung

25,34
25,38
25,56
25,43

25,32
25,47

12,83
12,86

37,90
37,87

38,01
38,29

99,40
99,28

99,38
99,30

15,23
15,12

0,048
0,17
0,26

0,16
0,24

3,09 3,03

2,60
0,86

0,36
0,36
0,60
0,80

2,53
0,87
0,34
0,34
0,52
0,76

87,59

9,56 9,62

% Anteile

Nr. Substanz 1. Theoretisch 

S | Cl ; Br

2. Testbestimmung 
Carius 

S | Cl | Br

3. Rohrmethode 

S Cl Br

A

1 Toluolsulfo- 
chlorid (Heyl)

16,79 18,60 - 16.63
16.63

18,73
18,72

- 16,58'
16,63'

18,40-
I8,482

2 Sulfurylchlorid
(Reininghaus)

23,74 52,54 - 24,05
24,00

52,45
52,72

— 23,91'
23,86'

52,47"
52,69=

-

3

B

1

Thionylchlorid
(Reininghaus)

Chlorbenzoe-

26,95 59,61 27,16
26,84

59,75
59,59

26,74'
26,68'

59,54“ 
59,60*

1

o

saure (Heyl) 

p-Dichlor-
— 22,65 — — 22,81 — _ 22,77 -

3

benzol (Heyl) 

ot-Chlornaphia-
— 48,24 — — 48,51 — _ 48,48 —

lin (Heyl) . . — 21,81 — — 22,03 — — 21,72 —

4 B 1 +  B 2 2:1 — 31,18 — — 31,36 — 31,17 —

C

1 Bromoform . . 
(Kahlbaum)

- - >)4, S 3 - - 95,07 95,02

2 Brombenzol . 
(Reininghaus)

— — 50,90 — — 51,08 — - 51,20

3 Allylbroinid
(Heyl)

— — 66,05 — — 66,36 - 66,22

4 Athylenbromid
(Schuchardt)

— — 85,07 — 84,97 — - 85,11

in der Hauptsache G. Rc

1 Summę S -f- C l (acidimetrisch) — C l; (2 H ' =  1 S =  2 C l). — 2 Nach 
Mohr titriert (Substanzen ohne S acidimetrisch).

A n a l y s e n v o r s c h r i f t .

Die Vorlagen werden mit 100—200 cm3 3o/0igem 
Wasserstoffsuperoxyd von ermitteltem Sauregrad beschickt, 
angeschlossen, der Stutzen N wird geóffnet und die Wasser- 
strahlpumpe auf 10—20 mm .eingestellt. Durch das Ver- 
gasungsrohr wird ein schwacher Stickstoffstrom geleitet, 
die Einwaage (im allgemeinen 0,02-0,06 g), die sich nach 
dem Schwefelgehalt richtet, schnell eingesetzt, der Stutzen 
N verschlossen und der Sauerstoffstrom eingeschaltet. Der 
Tropfenzahler des Sauerstoffes wird auf 3-4 Blasen/s 
eingestellt, der Stickstoffstrom auf ungefahr i/5 dieser Ge
schwindigkeit. Die Vergasung der Substanz erfolgt durch 
langsames Veftchieben des Brenners zum stets beheizten 
Kontaktofen (ca. 800° C) hin. Bei etwa verbleibendem Ver- 
gasungsruckstand wird dieser durch Umstellung des Stick- 
stoffstromes (Halin 2 zu) auf Sauerstoff (Hahn 3 auf) ver- 
brannt. Der Vergasungsbrenner ist beim Durchsatz von 
Oasen, die in diesem Falle an Stelle des Stickstoffs oder 
nut diesem gemischt eingeleitet werden, nicht erforderlich. 
Nach beendigter Vergasung bzw. Verbrennung wird der 
btutzen N mit Wasser naehgespiilt, die Vorlagen werden 
abgenommen, die Einsiitze durchgespiilt und die Lósung 
m ?° Natronlauge titriert. (Indikator: Methylenblau - 
Methylrot). Dauer einer normalen Bestimmung30 bis40min.

Zusammen fassung.

, ?xy^ativen Schnellbestimnuing des Gesamt-
scnweiels 111 Gasen, Fliissigkeiten und organischen Stoffen 
wnd eine neue Ausfuhrungsform der Rohrmethoden be- 
schrieben und der Bereich ihrer Anwendbarkeit gepriift. 
Nach den vorliegenden Erfahrungen miissen Arbeitsweisen

K i  i um- ,a! ' ^ m«inen ^ f  die Analyse aschenfreier 
Stoffe beschrankt bleiben. Die Griinde, die den Durchsatz

der aschenhaltiger organischer Substanzen, 
, . , Kohlen, Koksę und Pyrite nicht zweckinaBig er-

rn erlautert. In diesem Zusammenhang 
aut techmsche Spezialverfahren hingewiesen, die fiir

£ w na.mrl ■ ,PrPdu!<t€I abIich silld- Weiterhin wird dar-
f it l  ! ’ h cSIif\ ń1 den Zusatz von Ferriphosphat Sul-
tprhnicoh 1 a Art sowie hoch aschenhaltige 
tchnische und Naturprodukte quantitativ bei 1200° ther-

vonCrh ierSehZer verbrennen lassen. Die Anwesenheit
( 'hlor hedingt hier einen zusatzlichen Arbeitsgano-
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Beobachtungen der Magnetischen Warten 
der Westfalischen Berggewerkschaftskasse 

im September 1942.
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Abweichui 
idian von 1 

Unter
schied 

zwischen 
Hochst- 

und M in
destwert 
=  Tages- 
schwan- 

kung

lg  der Magnetnac 
iochum

Zeit des 

i Ta  yt/> oj | u Ł* 
f i u  •O u

S ■- i  
X  s ; s s

el

Storungs-
charakter

0 =  ruhig
1 =  gestort
2 == stark

gestort

i  i  > g

1. 6 35,4 44,5 27,6
27,0

16,9 17.1 9.4 0 1

2. 33,2
34,8

40,3 13,3 13.8 7.4 i 1

3. 41,6 25,5 16,1 14.2 1.3 i 0
4. 33,4 41,0

39,7
26,4 14,6 15.5 9.2 0 1

5. 33,8 25,0 14,7 14.8 22.2 i 1

6. 33,4
32,6

43,0 24,9 18,1 15.5 20.0 i 1

7. 36,7 24,5 12,2 14.3 1.6 i 1
8 . 33,8 36,0 26,5 9,5 14.7 0.5 i 0

9. 31,8
33,2

36,0 27,2 8,8 15.1 9.1 0 0
10. 39,0 28,0 11,0 15.1 8.8 1 0

11. 37,0 46.0 25,2 20,8 15.7 22.5 0 1

12. 32,2 41,0 19,5 21,5 9.1 18.9 2 2

13. 31,8 38,8 20,3 18,5 16 8 21.7 1 2

14. 32,4
33,2

38,2
38,5

22,4 15,8 17.0 19.6 2 2
15. 21,4 17,1 15 4 20.3 1 2

16. 33,2 39,7 25,2 14,5 14.3 23.8 1 1

17. 31,0 40.6 15,2 25,4 14.6 19.7 1 2
18. 32,6 38,0 14,5 23,5 16.8 20.2 1 2

19. 33,5 40,7 21,0 19,7 14.7 19 4 1 1
20. 34,6 41,5 23,5 18,0 14.2 20.9 1 1
21. 35,8 41,5 21,5 20,0 14.6 20.7 2 2

22. 34,6 38,5 26,2 12,3 13.7 ' 19 8 1 1
23. 33,0 37,5 25,3 12,2 14.1 1.2 1 0
24. 32,8 37,6 24,3 13,3 14 8 3.3 1 0
25. 32,4 37,0 26,5 10,5 15.6 9.9 0 0
26. 34,6 40,5 27,3 13,2 15 9 9.9 0 0
27. 33,0

33,2
39,6 27,3 12,3 14.9 8.8 0 0

28. 38,9 25,0 13,9 14.4 1.3 1 0
29. 33,2 39,5 26,2 13,3 15.8 9.9 1 0
30. 33,6 38,1 26,2 11.9 15.3 10.8 0 0

Mts.-
Mittel 6 33,4 39,6 24,2 15,4

Monats-
Summe 25 25

WIR TS CM A F T  LI CU ES
Ausbau der chemischen Industrie Italiens.

Vor dem Kriege 1914/18 war eine chemische Industrie 
in Italien kaum vorhanden; das Land bezog die chemischen 
Produkte fast ganzlich aus Deutschland. 1924 war die Ein
fuhr aber bereits auf den vierten Teil der 1913 bezogenen 
Menge gesunken. In den Kriegsjahren haben sich besonders 
Fabriken zur Herstellung von anorganisch-chemischen Er- 
zeugnissen entwickelt. Phosphorsaure, Natriumphosphate, 
Zinkoxyd und Chlorkalk, Chemikalien, die in Italien sehr 
begehrt sind, ferner kiinstliche Diingemittel wurden 1925 
schon in gróBerm MaBe in Italien erzeugt. Die italienische 
Farbenindust r i e entstand wahrend des vorigen Krieges. 
Von fast 36000dz anorganischer Farbstoffe im Jahre 1921 
stieg die Produktion im Jahre 1927 auf fast 75000 dz. 1925 
konnte bereits die italienische Teerfarbenindustrie 50 «« des 
Eigenbedarfs an Azofarbstoffen decken. Direktschwarz und 
Saureschwarz wurden zu dieser Zeit sogar bis zu sechs 
Siebteln im Lande gedeckt; in Schwefelfarbstoffen war 
sogar schon eine Ausfuhr móglich. Diese Entwicklung 
setzte sich in der Folgezeit fo it und der Produktionsindex 
der chemischen Industrie stellte sich, wenn wir das Jahr 
1928 gleich 100 setzen, in 1939 auf 162,5. Fiir 1937 wurde 
der Produktionswert mit 8,1 Mrd. Lire angegeben; davon 
entfielen 5,3 Mrd. auf Rohstoffe und 2,8 Mrd. Lire auf 
die \veiterverarbeiteten Produkte. Die Erstarkung dieses 
nationalen Wirtschaftszweiges laBt sich auch an der wach- 
senden Ausfuhr von chemischen Produkten erkennen. 
Italiens Einfuhr an chemischen anorganischen Erzeug-* 
nissen ging in den letzten Vorkriegsjahren von
58,5 Mili. Lire (1932) auf 42,5 Mili. Lire (1938) zuriick, 
wahrend sich die Ausfuhr in dieser Gruppe in der 
gleichen Zeit von 39,3 Mili. auf 110,1 Mili. Lire er- 
hóhte. Nach neuesten Angaben uinfafite die chemische In
dustrie 1939 rund 4565 Betriebe mit mehr ais 150000 Be- 
schaftigten. Allein die Aktiengesellschaften der chemischen 
Industrie konnten Anfang 1939 ein Kapitał von 3793 Mili. 
Lire aufweisen.

Im Rahmen der Autarkieplane nahm die chemische 
Industrie eine bevorzugte Stellung ein und hatte vor allem 
die Aufgabe, Italien von der einstmals recht erheblichen 
Einfuhr chemischer Erzeugnisse in weitestem MaBe unab
hangig zu machen. DaB diese Bestrebungen recht erfolgreich 
waren, zeigen^ die folgenden Angaben: Die Stickstoff- 
erzeugung erhohte sich in dem Zeitraum von 1927 bis 1939 
von 1,04 Mili. auf 1,51 Mili. dz, die Gewinnung von 
Schwefelsaure von 16,4 Mili. auf 18,9 Mili. dz, von synthe- 
tischem Ammoniak von 0,93 Mili. auf 1,47 Mili. dz, von 
Kalkstickstoff von 1,8 Mili. auf 2,1 Mili. dz, von Soda von
3,5 Mili. auf 4 Mili. dz und von Zellulose von 0,37 Mili. 
auf 0,60 Mili. dz.

Die chemische Industrie nahm selbstverstandlich seit 
dem jetzigen Krieg noch weiter an Bedeutung zu und er- 
oberte sich Gebiete, die uber den Weg der Synthese zu 
einer groBern Kr iegsproduk t i on  fuhren sollen. Es sei 
erinnert an die Erzeugung von synthetischem Treibstoff, 
an die Gewinnung von Gerbstoffen und Diingemitteln, an 
die chemische Verwertung von Holz, an die Kunstfaser- 
industrie und an die syiithetische Gummierzeugung. Der 
Montecatini-Konzern hatte bereits im Jahre 1938 iiber die 
Gesellschaft ANIC die beiden GroBanlagen fiir die Raffi- 
nierung von Rohól, Verfliissigung von Kohle usw. in Bari 
und Livorno in Betrieb nehmen kónnen. Seit dieser Zeit ist 
in dieser Richtung hin weiter erfolgreich gearbeitet worden 
und man erfahrt immer wieder aus kurzeń Meldungen, daB 
die Treibstoffsynthese Schritt fiir Schritt an Raum gewinnt. 
Mitte 1941 erteilte das Korporationsministerium seine Ge
nehmigung zur Errichtung eines Werkes in Toscana, das fur 
eine jahrliche Erzeugung von 30000 t synthetischem Brenn
stoff aus Braunkohle nach dem Fischer-Verfahren gin- 
gerichtet wird. Das Werk soli die Braunkohlenabfalle des 
gesamten Grubenbezirksl des Valdarno in! Toscana verwerten 
und die Gestehungskosten der gefórderten Braunkohle er
heblich senken. Neben kriegsbedingten spielen auch Ren- 
tabilitatsgriinde mit zu der baldigen chemischen Auswertung 
der Lignitvorriite. Die Lignitfórderung erhohte sich von 
knapp 1 Mili. t im Jahre 1939 auf 3 Mili. t. Erst mit der 
chemischen Herstellung von Diingemitteln, Schmieról und 
ahnlichen Produkten waren die italienischen Lignitlager 
rationell ausgenutzt.

Italiens Kunstfaserindustrie hat seit dem Kriegs- 
eintritt eine gewaltige Aufbauarbeit geleistet. Um 11 o/o 
stieg die Zellwollerzeugung und im Jahre 1940 ist sie nach 
einem Bericht der Snia Viscosa bereits ebenso hoch ge
wesen wie der normale italienische Verbrauch an Baum- 
wolle und Wolle. Von der italienischen Regierung wurden 
vor einiger Zeit verschiedene Gesetze iiber das Ausbau- 
programm der italienischen Kunstfaserindustrie veróffent- 
licht; danach, wird der Hauptteil der Produktionsausweitung 
auf die Zellwolle entfallen. Neben dem Ausbau bereits vor- 
handener Zellwollfabriken werden auch ganz neue Anlagen 
erstehen.

Kiirzlich hat auch Italien mit der Produktion synthe- 
tischen G u m  m is  begonnen. Ein Werk soli bereits den 
"Betrieb aufgenommen haben; ein zweites Werk ist im Bau 
und man hofft, in absehbarer Zeit die italienische Gummi
erzeugung auf eine Hóhe zu bringen, die etwa der Halfte 
des italienischen Friedensbedarfs entspricht. Im Hinblick 
auf die Bediirfnisse einer modernen Kriegfiihrung war be
reits im Abessinienkonflikt das Problem der Kautschuk- 
versorgung auf das Programm der Nation gesetzt worden. 
Bei seiner praktischen Lósung schaltete sich das staatliche 
»Institut fiir Industrieaufbau« (IRF) ein, das mit Hilfe des 
Pirelli-Konzerns zunachst zwei Forschungsinstitute fiir syn- 
thetischen Gummi und spater fiir die industrielle Verar- 
beitung griindete. Das eine Werk verwertet Patente der 
IG.-Farben, das andere soli sich ausschlieBlich auf 
italienische Erfindungen stiitzen. Vor dem Krieg belief sich 
Italiens Einfuhrbedarf auf 'etwa 30000 t Kautschuk im 
Werte von 180—225 Mili. Lire. Die Errichtung einer syn- 
thetischen Gummiindustrie mit staatlicher Hilfe soli Italien 
auch in diesem Punkt vom Ausland wieitestgehend unab
hangig machen.

Technisch, industriell und finanziell ist Italiens chemi
sche Industrie so gut ausgestattet, daB gerade in diesem 
Sektor mit weitern beaehtenswerten Erfolgen gerechnet 
werden kann, wobei darauf gesehen wird, daB ihre Produk- 
tionskraft fiir die italienische Industrieausweitung der 
nachsten Jahre voll und ganz ausreichen wird.

F lemmig .
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P A T E N T
G e b ra u c h sm u s te r- E in tra g u n g e n ,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 15. Oktober 1942.

5d, 1524036. Dr.-Ing. Hans Joachim von H ipp:l, Liinen. Fórder- bzw. 
Verladevorrichtung fiir SchieObetriebe in Kohlen- oder Erzgruben mit am 
Stofi angeordnetem Fórderer. 16.4.41. m

81 e, 1523834. Josef Kufferatli, Mariaweiler b. Dureń. Umlaufendcs
Tragbodenband, bestehend aus einzelnen Drahtgewebeplatten, die ge- 
lenkig miteinander verbunden sind. 5. 6. 39.

81 e, 1524071. Friedrich Scheer, Bóhnen (Kr. Unna). Kreiselkipper
mit MotorantrieJ) mit zusatzlichem Lufthaspel zum Hereinziehen der zu
kippenden Fórderwagen. 30. 6 . 42.

Patent-Anmeldungen1,
die vom 15. Oktober 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

1 c. 1/01. G. 97930. Erfinder: Dipl.-Ing. Erich Trumpelmann, Saar
brucken. Anmelder: Gesellschaft fiir Fórderanlagen Ernst Heckel mbH.,
Saarbrucken. Verfahren zum Trennen von Gutgemischen mit unterschied- 
licher Wichte in einer aus Wasser und Feststoffen bestehenden, leicht ent- 
mischbaren Schwerflussigkeit. 27. 5. 38.

5b. 20. B. 194601. Erfinder: Friedrich Millemoth, Kapfenberg (Steier
mark). Anmelder: Gebr. Bóhler & Co. AG., Wien. Gesteinsbohrer oder
Bohrkrone mit Hartmetallschneiden. 14.6.41.

5c. 11. M. 151 108. Eifinder: Richard Thomas, Lauchhammer (Sa.).
Anmelder: Mitteldeutsche Stahlwerke AG., Riesa. Unter Stiitzdruck gegen 
den AbbaustoB verschiebbarer Stiitzbock fiir das Hangende beim Abbau von 
Kohle o. a. Minerał im Tiefbau; Zus. z. Anm. M. 149506. 11.6.41.

lOa. 36/01. K. 147792. Eifinder: Dr.-Ing. e. h. Heinrich Koppers, Essen. 
Anmelder: Heinrich Koppers GmbH., Essen. Einrichtung zur Herstellung
von Schwelkoks aus backender Kohle in Horizontalkammer-Koksófen.
3. 9. 37. Osterreich.

lOa, 36/10. A. 92735. Erfinder: Maximilian Gercke, Hamburg-Blanke- 
uese. Anmelder: Johann Albrecht, Hamburg, und Maximilian Gercke, Ham- 
burg-BIankenese. Vorrichtung zum stufenweisen Entgasen von bitumenhal- 
tigen Rohstoffen, beispielsweise Steinkohle o. dgl. 18.1.41.

81 e. 9. R. 104 421. Erfinder, zugleich Anmelder: Ludwig Róllnreiter, 
Hausham (Oberbayern). Antrieb fur Fórderbander. 31. 1. 39.

81 e. 35. B. 193030. Erfinder, zugleich Anmelder: Ferdinand Bittner, 
Wicklitz, Kr. Aussig (Sudetenland). Riicklauffangvorrichtung fiir Magazin- 
bahnen mit Seilbetrieb, Becherwerke u. dgl., bei der der Riicklauf mit Hilfe 
von Sperrziihnen verhindert wird. 17.1.41.

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

das Patent erhoben werden kann.)

«=• w 725733, vom 30.4.38. Erteilung bekanntgemacht am 13.8.42.
F. W . M o l l  S óh ne  M a s c h in e n f a b r ik  in  W it te n .  Grubenausbau. Er
finder: Ernst Lorenz in Witten. Der Schutz erstreckt sich auf das Land 
Osterreich.

Der Ausbau besteht, wie bekannt, aus T-Eisen a, die durch ein biigel- 

J "  łd.er °^fe"? n Se/ te ® ił Flanschen versehenes Eisen c mit einem 
hohlen Profil und Klemmbugel d miteinander verbunden sind, wobei der 
bteg der T-Eisen zwischen den Schenkeln des Eisens c schlieBend oder mit 
geringem Spiel gefuhrt ist. Damit der Ausbau in sich federn, sowie leicht 
ein- und ausgebaut werden kann, ist das Verbindungseisen c gemaB der Er- 

»uf 7 r  «  , enen Se‘ ‘e e des Profils, d. h. gegeniiber den Flanschen b
auf der ganzen Lange auf beiden Seiten wulstartig nach auBen gebogen 
Das Eisen c kann gewalzt sein.

F r i p i ° ai/??,06*' 7l 6r 02'- v0,in 7' 3’ 39' Erteilung bekanntgemacht am 20.8.42. 
r r ie d .  K ru p p  A O . in  E ssen . Einrichtung zur Ermiltlung des Treib-

E ^ke fS n /r  S w  Kt °hlf :  ? r*inde/ : D r- Hans Bodo Asbach in Wanne- 
' ^  erstreckt sich auf das Protektora-t Bóhmen und Mahren.

KnM . i  .E 'nnchtu,nge"  ,z,ur . Ermittelung des Treibdruckes verkokender 
Kohle, bei denen die Kohle in einem von einem beweglichen Kolben ver- 
schlossenen zylindrischen Tiegel bei gleichbleibendem Rauminhalt crhitzt 
wird und der auf den Kolben wirkende Treibdruck mittels eines Hebel- 

* emel'  Kraftmcsser iibertragen wird, dessen Spannung dem 
Treibdruck entsprechend standig so geandert wird, daB der Kolben wahrend 
der Dauer des Verkokuugsvorganges seine Lage beibehait, ist das Hebel- 
gestangem it einer Zunge yersehen, die zwis:hen zwei ortsfesten Anschiiieen 
liegt. Werden die Anschlage durch die Zunge beruhrt, so werden die 
Stromkreise yom Relais geschlossen, die eine die Spannung des .Kraftmessers 
der Einrichtung selbsttatig yerandernde Zugyorrichtung auslosen D k  letz 
tere kann |us zwei in entgegengesetzter Richtung auf den Kraftmesser 
wirkenden Elektromagneten bestehen. Mattmessei

i»ł i.1* !?• dp , I?atentan'"eldung, die mit dem Zusatz .Osterreich. yersehen 

Itich erstrecken solL* ab* eeebe"' “  d"  SchU'Z Sich U n ? f f i

Adf das Schwanztrumm a der Seilkausche b ist im Abstand vom Ende 
des I rumms ein aus zwei Backen bestehendes Verbindungsstiick c festge- 
kiemmt, welches das Seil d schlussig, aber ohne Pressung umschlieBt. In 
der im Verbindungsstuck c yorgesehenen Fiihrung fur das Seil d kann ein 
z B. aus Holz hergestelltes Seilfutter e angeordnet sein. Die Backen des 
yerbindungsstuckes c kónnen mit Aussparungen yersehen sein. die einen 
sich nach der Kausche b zu kegelfórmig yerjiingenden, das Seilfutter e auf- 
nehmenden Ringraum bilden, und das Seilfutter e kann aus mindestens zwei, 
einen Zwischenraum zwischen sich frei lassenden Schalen bestehen, die durch 
Mitnehmer in gleicher Hohe gehalten werden. Ferner kann auf dem Seil d 
zwischen dcm Verbindungsstuck c und der Seilkausche b eine Zugfeder f ,sen 
angeordnet werden. daB sie das Seilfutter des Verbindungsstiickes in den 

h n H m r i' " 6 c °S„  Fut,ers driickt. Endlich kann, falls das Ver-
p C ^C.'"  Seilfutter hat, in dem Verbindungsstuck das obere Ende
l i n  h- Sl®' a e Pressung umfassenden Feder befestigt
werden, die mit dem unteren Ende in der Kausche befestigt ist.

W pst8f aen(?4 n 72587S'^V? 7  22-7. 38. Erteilung bekanntgemacht am 20.8.42.

Eifinder: Max Hofmann i ń 'B o c Z ^ ' A ° '  in  B ° ChUm-

laufpnHp ^val?gsmitte des Wippors ist ein Steuerhebel a fiir die am Aus- 
aufende des W ir p:rs yorgesehene Wagensperre b unterhalb des Olcises des 

Wippers um eme waagerechte Achse schwenkbar angeordnet Der Hebe

B E R I C H T
10a (24oi). 726003, vom 25.11.38. E ite ilung bekanntgemacht am 20.8.42. 

K a r l B e rg fe ld  in  B e r l in - H a le n s e e . Verfahrcn und Vorrichlur,g zum 
Schwelen von backenden und blahenden Steinkohlen. Der Schutz erstreckt 
sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Beim Schwelen der Kohlen in einem Schachtofen mittels eines im 
Oegenstrom zu den Kohlen gefiihrten Spiilgasstromes wird die Sp.ilgas- 
menge durch Zufuhren weiteier Spiilgase, die yorgewarmt sein kónnen, in 
oder unterhalb der Zone des Ofens yergróBert, in der eine Temperatur- 
steigerung durch den exothermen Verlauf des Schwclyorganges eintritt. Die 
zusiitzlichen Spiilgase kónnen unterhalb oder in der Zone in den Ofen 
eingefiihrt werden, in der die Bildung des Schwelwassers einsetzt. Bei dem 
geschiitzten Schachtofen ist in der Achse des Ofenschachtes eine Zufiih- 
rungsleitung fiir die zusatzlichen Spiilgase angeordnet. Diese Leitung kann 
durch einen hohlen Kórper gebildet werden, durch dessen oberen-Teil die 
zusatzlichen Gase von oben her in den Ofenschacht eingefiihrt werden.

10a (240i). 726004, vom 27.10.38. E ite ilung bekanntgemacht am 20.8.42. 
K oh le n ve r e d 1 u ng u n d  S c h w e lw e r k e  AG . in B e r l in .  Vertahren zur 
extrahierenden Schwelung. Erfinder: Ernst Hasenberg f  in Radegast iiber 
Kóthen (Anh.). Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat Bóhmen und 
Mahren.

HeiBe inerte Gase und bei der Destillation yon Teeren, Pechen, Teer
ólen oder Erdólen anfallende heifle Dampfe werden getrennt yoneinander so 
in eine Schwelyorrichtung eingefiihrt, dali das geschwelte Gut erst mit den 
heiBen Dampfen und dann mit den heiBen Gasen i.i Beriihrung kommt. Die 
iiberschiissigen inerten Gase kónnen durch den aus der Schwelyorrichtung 
austretenden Koks aufgeheizt und zum Vortrocknen des zu yerschwelenden 
Gutes yerwendet werden. Durch das Verfahren wird ein yollkommen ent- 
schwelter, óldampfefreier Koks erzielt und eine Krackung der beim Schwelen 
entstehenden Dampfe yermieden.

35a (908> 725805, vom 16. 8 . 38. Erteilung bekanntgemacht am 13.8.42. 
Jo s e f  H e u e r  in  G r iin e  (Kr. Iserlohn). Se leinband mit Klenimhauschen.
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eines von dem Wagen beeinfluBten Steuergliedes c in die Bercitschafts- 
stellung geschwenkt, wobei er die Wagensperre b in die Sperrstellung; 
bringt. Durch die Steuerung der Wagensperre wird erzielt, daB Forderwagen 
jeder GróBe ungehindert aus dem W ipper auslaufen kónnen und eine dichte 
Wagenfolge móglich ist. Die Steuerung wird bei Drehung des Wippers 
selbsttatig in die Ruhelage zuriickbewegt, bei der der Hebel a aullerhalb 
des Bereiches, d. h. unterhalb der Radachse der Forderwagen liegt. Das 
von den in den Wipper fahrenden Forderwagen beeinfluBte, am Einlaufende 
des Wippers angeordnete Steuerglied c kann ein Gewichtshebel sein, dessen 
Drehachse durch eine Kurbel d und eine Stange e mit einer iiber die 
Schwenkachse des Steuerhebels a fiir die am Auslaufende des Wippers an
geordnete Wagensperre b hineingefiihrten Yerlangerung dieses Hebels ver- 
bunden ist. Diese Verliingerung steht durch eine Stange / mit dcm einen 
Arm eines schwenkbar gelagerten Winkelhebels g in Yerbindung. auf dessen

Z E 1 T S C H R 1 F
(Eine Erklarung der Abkiirzungen ist in Nr. t aul den Seiten

Geologie und Lagerstattenkunde.

Karbonfaltung. Bóttcher, Heinrich: Uber die ver- 
senkte Fa l t u ng  und das hypothet i sche var iszische 
Hochgebi rge iin Ruhrbez i rk .  Z. Dtsch. Geol. Ges. 94 
(1942) Nr. 6/7 S. 307/323*. Im ersten Teil der Aus- 
fiihrungen wird gezeigt, daB das variszische Ruhrhoch- 
gebirge Kukuks und Oberste-Brinks eine Zweckkonstruk- 
tion zur Aufrechterhaltung der Kontraktionslehre im Rulir- 
karbon darstellt. Das iiber der Abrasionsflache gezeichnete 
Gebirge widerspricht in allen wesentlichen Teilen den im 
aufgeschlossenen Gebirge nachgewiesenen und von den 
genannten Verfassern selbst anerkannten GesetzmaBig- 
keiten. Der zweite Teil weist nach, daB auch der Yersuch, 
das Ruhrhochgebirge ais richtig anzunehmen, im End- 
ergebnis nur zur Unmóglichkeit seiner friiheren Existenz 
fiihrt. Damit ist der Kontraktionslehre im westfalischen 
Faltungsraum die letzte Stiitze entzogen.

Ampferer, Otto: Zum  Bewegungsb i l d  des n i eder 
rheinisch-westfal ischen Ste i nkohlengebietes .  Z. 
Dtsch. Geol. Ges. 94 (1942) Nr. 6/7 S. 292/306*. An Hand 
eines Vergleiches des Faltungsbildes der Alpen mit der 
durch den Bergbau aufgeschlossenen Faltung des Ruhr- 
karbons wird nachgewiesen, daB man es iin zweiten Falle 
mit einer Faltung auf sinkendem Grunde zu tun hat, 
wobei die Bauwerke der Mulden jene der Sattel bei weitern 
iibertrafen. Es fehlen hier die jungen Heraushebungen des 
Faltungskórpers, welche die Alpen erst zum wirklichen 
Hochgebirge gemacht haben.

Bergtechnik.

Sprengarbeit. Kalpers, H .: Ha r tme t a l  le. Entwicklung
— Metallkeramik — Herstellung — Eigenschaften — Zu
sammensetzung der Hartmetalle — Das Arbeiten mit Hart- 
metallen — Ihre Verwendung. Bergbau 55 (1942) Nr. 21 
S. 215/22*. Der vor etwa 15 Jahren eingefiihrte Schneid- 
werkstoff aus Hartmetall brachte eine Umwalzung auf 
metallkundlichem sowie verarbeitungstechnischem Gebiet 
mit sich. Seine Entwicklung vollzog sich von den gewóhn- 
lichen, unlegierten Kohlenstoffstahlen iiber die mit Chrom, 
Wolfram, Vanadin usw. legierten Stahle, die sog. »Schnell- 
stahle«, dann iiber die unter ckm Namen »Stellite« bekannt- 
gewordenen Schneidwerkzeuge, die unter Fortfall des 
Elementes Eisen bis zu 50 o/o aus Schwermetallkarbiden 
bestehen, weiter iiber die gegossenen Hartmetalle mit rd. 
100 o/o Schwermetallkarbidgehalt bis zu den Hochleistungs- 
Sinterhartmetallen. Nur die gesinterten Hartmetalle werden 
heute noch ais Hartmetalle bezeichnet, die in Form von 
Plattchen aus einem Gemisch von Wolframkarbid, Kohlen- 
stoff und Kobalt- bzw. Titankarbid in elektrischen pfen bei 
etwa 1450 bis 1600° C ihre endgiiltige und kennzeichnende 
hohe Hartę erhalten. Hohe VerschleiBfestigkeit, Hartę, 
Warmharte und Schneidhaltigkeit zeichnen die Hartmetalle 
aus. Eine VerschleiBpriifung z. B. wahrend der Dauer von
12 min unter dem Stahlkieselgeblase ergab bei Hartmetall 
VerschleiBmengen von 1, bei Schnellstahl von 58 und bei 
Kohlenstoffstahl von 110. Fiir die Zerspanung von 1000 kg 
Stahl mit 90 kg/mm2 Festigkeit sind bei Hartmetall 6 h 
erforderlich, bei Schnellstahl dagegen 54 h. Der Devisen- 
aufwand von Hartmetall und Schnellstahl verhalt sich wie 
1 : 5. Die Hartmetąllplattchen werden mit Elektrolytkupfer 
in Muffelófen fiir Gasfeuerung oder elektrischen Ófen auf 
den Haltwerkstoff aufgelótet. Geschliffen werden sie mit 
einer Siliziumkarbidscheibe. Fiir die verschiedenen Ver- 
wendungszwecke auf verarbeitungstechnischem Gebiet 
werden geeignete Hartmetallsorten hergestellt.

1 Einseitig bediuckte Abziige der Zeitschriftenschau fiir Karteizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 91M 
fiir das Yierteljahr zu beziehen.

anderen Arm der schwenkbar und in der Fahrrichtung der Forderwagen 
nachgiebig gelagerte, ais Sperre fiir die Forderwagen dienende Hebel b auf- 
ruht. Die Verbindung des Steuerhebels a mit dem Steuerglied c und dem 
die Wagensperre b beeinflussenden Winkelhebel g ist so ausgebildet, daB 
durch die in den Wipper fahrenden Forderwagen zuerst der Gewichtshebel c 
und der Steuerhebel a aufgerichtet und geschwenkt werden. Bei der Drehung 
des Wippers schwingt das Steuerglied c infolge der W irkung seines Ge- 
wichtes abwarts; wobei der Steuerhebel a und der die Wagensperre in der 
Sperrlage haltende Winkelhebel g in die Ruhelage, d. h. in die Lage zuriick- 
gefiihrt werden, die sie vor Einfahrt des Fórderwagens in den Wipper ein- 
nehmen. Das Diehen des Wippers mit dem oder den in ihn eingefahrenen, 
durch die Wagensperre b in ihm festgehaltenen Forderwagen kann durch 
einen Motor mittels eines oder zweier an den Enden des Wippers angeord- 
neter, auf die Antriebwelle / wirkender Kettentriebe h bewirkt werden.

T E N S C M A U1
14—16 veroffentllcht. * bedeutet Texi- oder Tafelabblldungen.)

Die Wirtschaftlichkeit und auBergewóhnlichen Erfolge 
der Hartmetallschneidstoffe bei der Durchfuhrung der 
kriegswichtigen Massenerzeugungsplane konnten auch auf 
den Bergbau ausgedehnt werden, wo Hartmetall zur Be- 
stiickung von Schrammeifieln und Schramkronen Verwen- 
dung findet und vor allem bei Bohrarbeiten zu einer be- 
trachtlichen Verkiirzung der Bohrzeiten und damit zur 
Leistungssteigerung beitragt. F. Mul ler .

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Feuerungen. Rammler, E. und K. Breitling: Feue- 
rungsversuche mi t  Steinkohlenschwelkoks a u f  
Zonenwanderros t  u n d  S t e i n m ii 11 e r - L-R o s t. 
Feuerungstechn. 30 (1942) Nr. 8 S. 177/86*. Versuche mit 
oberschlesischen Steinkohlenschwelniissen an einem Zonen
wanderrost. Mit sachsischen und oberschlesischen Spiilgas- 
und Heizflachenschwelkoksen auf Steinmiiller-L-Rost er- 
gaben sich hóherer Ziindverzug und starkere Flugkoks- 
bildung ais bei Gasflammkohle, aber vóllig rauch- und ruB- 
freie Verbrennung. Das Verbrennungsbild weist Ahnlichkeit 
mit der Verfeuerung von EB- und Magerkohle auf, jedoch 
ist die Reaktionsfahigkeit des Koksriickstandes gróBer.

Haag, L.: D ie selbstsaugende Einblasmi ih le  fiir 
K oh  l e n s t a u b f e u e r u n g e n .  Arch. Warmewirtsch. 23 
(1942) Nr. 8 S. 167/71*. Beschreibung der KSF-Einblas- 
miihle. Aufstellungsart, Reglung, Teilbelastungs-, Anpas- 
sungsfahigkeit, VerschleiB, Stóranfalligkeit, Bedienung und 
Wartung, Durchsatzleistung und Kraftbedarf.

Dampfkessel. Rosahl, O.: Untersuchungen iiber 
die Spei cher fah igkei t  von Kesseln. D ie relat ive 
Spei cher fahigkei t  a i s  n e u e  K e n n g r o B e .  Arch. 
Warmewirtsch. 23 (1942) Nr. 8 S. 175/78*. Die Frage der 
Speicherfahigkeit neuzeitlicher Dampfkessel gewinnt in dem 
MaBe an Bedeutung, ais GroBwasserraumkessel infolge 
Uberalterung abgestoBen werden. Der Verfasser hat daher 
ein Berechnungs- und Vergleichsverfahren entwickelt, mit 
dessen Hilfe die Speicherfahigkeit bereits bei der Vor- 
planung angegeben werden kann.

Elekłromotoren. Obermoser, Karl: Der wi r t s cha f t 
l iche Betrieb des KurzschluBlaufers .  Elektrotechn. 
Z. 63 (1942) Nr. 39/40 S. 461/65*. Nach Betrachtung der 
wirtschaftlichen Bedeutung, die der durch die neue AnlaB- 
technik erschlossenen Anwendung des KurzschluBlaufer- 
motors mit hohem Leistungsfaktor und Wirkungsgrad zu
kommt, wird auf den EinfluB eingegangen, den ein 
hochliegendes Kippmoment, im besonderen bei StoBbetrieb 
auf die wirtschaftliche Motoranwendung haben kann.

Wirtschaft und Statistik.

Preispolitik. Huppert, W .: Pre i spo l i t i k  ais Ant r ieb 
z u r  L e i s t u n g s s t e i g e r u n g .  Dtsch. Volkswirt 16 
(1942) Nr. 50 S. 1596/97. Anknupfend an die Ausfiihrungen 
eines Sachbearbeiters beim Reichskommissar fiir die Preis
bildung, daB der Weg der deutschen Preispolitik eindeutig 
vom Kostenpreis wegfiihre, untersucht der Verfasser Eigen
schaften und Wirkungen des Festpreises. Festpreise zeich- 
neten sich durch Allgemeingiiltigkeit und Stabilitat aus so- • 
wie dadurch, daB sie ais Leistungspreise gelten. Ihre W ir
kung bestehe im wesentlichen daraus, daB sich die Er
zeugung auf sie auszurichten habe, statt dafi umgekehrt der 
Preis sich nach der Erzeugung richte. Damit werde aber die 
Notwendigkeit, dafi der Preis die Kosten decken musse, 
nicht erschuttert. Nur sollen die Kosten entsprechend dem 
Festpreis gestaltet werden. Da die vielfachenRuckwirkungen 
einer Preisherabsetzung nur schwer zu iibersehen und ab- 
zuwagen seien — im besonderen wird auf die Ausweich- 
móglichkeit durch Leistungverschlechterung hingewiesen — 
empfiehlt er Zuriickhaltung im Preisdruck. Die Preispolitik



660
G l u c k a u f 78. Jahrgang, Heft44

konne weder von sich aus die Wirtschaft gestalten, noch im 
Rahmen der ailgemeinen Wirtschaftspolitik das alleimge 
Instrument sein. Deshalb konne sie auch nicht die Rationa
lisierung und die Erzeugung schlechthin lenken. Der aus- 
geiibte Preisdruck miisse unter dem Zwang der Leistungs- 
steigerung und der technischen Vervollkommnung be- 
trachtet werden; er halte sie aber in den Grenzen, die 
durch den Beschaffungsbedarf gezogen seien.

Lohnpolitik. Aust, H. W.: E i n h e i t s t a r i f e  f u r  
Angestel l te.  Dtsch. Volkswirt 16 (1942) Nr. 50 S. 1598 
bis 1600. Der Verfasser unterstreicht die allgemeine Be
deutung, die den neuen Tarifordnungen fiir die Berliner 
Angestellten zukommt und erórtert ihren wesentlichen In
halt. Die neuen Tarifordnungen brachten fur die von ihnen 
erfaBten Arbeitsverhaltnisse rechtsverbindliche. Mindest- 
und Hóchstbedingungen. Dadurch werde eine erhebliche 
Entlastung des Treuhanders und der antragstellenden Be
triebe erreicht. Durch die Neuordnung solle den Betriebs- 
fiihrern in dem engen Rahmen der neuen Tarife eine ge
wisse Selbstverantwortung fiir die Lohngestaltung in den 
eigenen Unternehmungen wiedergegeben werden. Ausge- 
nommen seien in jedem Fali die leitenden Angestellten. 
Der Tarif bringe eine klare Gruppeneinteilung und sehe 
auch Ortsklassen vor. Gehaltserhóhungen diirften nur vor- 
genommen werden, wenn das Gehalt des Angestellten im 
Betrieb mindestens ein Jahr nicht erhóht worden ist, und 
der Erhóhungsbetrag diirfe jeweils nicht mehr ais 10o/o 
des vorherigen Gehalts betragen, es sei denn, daB besondere 
Leistungen bei dem Einzelnen vorliegen. Diese Tariford
nungen konnten ais Vorbild fiir andere Teile des Reiches 
gelten und seien insoweit eine wichtige Etappe auf dem 
Wege zur geplanten einheitlichen Reichslohnordnung.

Verschiedenes.

Jugendwohnheime. Went, W.: D as  J u g e n d w o h n -  
heim. Die Lehrwerkstatt 5 (1942) Folgę 7 S. 76/79. Der 
Verfasser erlautert die bauliche Gestaltung der Jugend
wohnheime, begriindet seinen Erziehungsauftrag und um- 
reiBt das Verhaltnis zwischen Betrieb und Jugendwohn- 
heim. Die Ausfiihrungen sind beachtlich wegen der Aus- 
schlieBlichkeit, mit welcher der totale Erziehungsanspruch 
der Hitler-Jugend fiir die in den Jugendwohnheimen unter- 
gebrachten Jugendlichen auf Grund des Gesetzes vom
1. Dezember 1936 aufgestellt wird, und zwar ganz gleich- 
giiltig, ob es sich um ein betriebseigenes oder ein nicht 
betriebliches Jugendwohnheim handelt. Neben dem Eltern- 
haus und der Schule trete ais einzige dritte Erziehungs- 
macht die Hitler-Jugend auf. Jede Aufspaltung der Jugend 
nach sachlichen Interessen und Gesichtspunkten oder der 
EinfluB weiterer Erziehungsmachte wird ais unstatthaft zu- 
riickgewiesen. Ziel der Erziehung sei die Fórderung der 
gemeinschaftsgebundenen nationalsozialistischen Persón
lichkeit.

Sozialpolitik. GroB, H.: R o h s t o f f  A r b e i t .  Das 
Reich 1942 Nr. 37. Der Verfasser schildert die sozial- 
politische Lage in den Vereinigten Staaten und zeigt im 
besonderen, wie der amerikanische Arbeiter und seine Ge- 
werkschaften im Dienste des Riistungskapitals stehen. Den 
politischen und organisatorischen Gewinnen, den die Ar- 
beiterschaft unter dem New Deal verbuchen konnte, stellt 
er gegeniiber die Kaltstellung aller kampferischen Arbeiter- 
fiihrer, die Ubernahme bestreikter Betriebe in staatliche 
Regie, die wachsende Bewirtschaftung der Arbeitskraft und 
die Bremsung, ja sogar den Abbau der Lóhne. Heute trete 
in den USA. dem Arbeiter nicht mehr das einzelne Unter- 
nehmen entgegen, sondern das staatlich organisierte 
Riistungskapital.

P E R S Ó N L I C H E S
Der Bergwerksdirektor Bergassessor Werner Hof- 

mann ist aus der Geschaftsfiihrung der Bergwerks- 
verwaltung Kleinrosseln der Reichswerke Hermann Góring 
ausgeschieden und in den Vorstand der Steinkohlen- 
gewerkschaft der Reichswerke Hermann Góring in Hamm 
(Westf.) berufen worden. Zum technischen Leiter und Ge- 
schaftsfiihrer ist der Bergwerksdirektor Dipl.-Ing. Kerch- 
nawe, Kleinrosseln bestellt worden. Die kaufmannische 
Leitung hat der Bergwerksdirektor W i n d m ó l l e r  
Forbach.

Dem Bergwerksdirektor Bergassessor C i r k e 1 ist die 
Leitung der Steinkohlenbergwerke Consolidation und Unser 
Fritz der Mannesmannróhren-Werke iibertragen worden

Den Tod fiir das Vater l and f anden:  

am 20. September im Osten der Bergbaubeflissene
Hans Peter Kral  i k, Gefreiter in einem Artillerie-Regiment, 
im Alter von 20 Jahren,

am 23. September im Osten der Bergbaubeflissene
Karl Josef Dick, Unteroffizier in einer Pionier-Abteilung, 
im Alter von 21 Jahren,

am 25. September im Osten der Bergbaubeflissene
Franz Hilmer Waechter ,  Leutnant in einem Infanterie-
Regiment, im Alter von 22 Jahren.

Gestorben:

am 20. Oktober in Berlin-Wilmersdorf der Ver- 
waltungsdirektor a. D. Theodor Vogel ,  friiherer Leiter 
der Geschaftsstelle ;>Saarverein«-Berlin, im Alter von 
72 Jahren,

in Clausthal-Zellerfeld der Geheime Bergrat Friedrich 
Kast, Honorarprofessor an der Bergakademie Clausthal, 
im Alter von 83 Jahren.
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Bezirksverband Gau Westfalen-Siid.

Samstag, den 14. November, 17 Uhr, findet im Hór- 
saal der Bergschule Bochum eine Vortragsv-eran- 
stal tung fiir die Mitglieder der Untergruppen Bochum, 
Castrop-Rauxel, Langendreer und Wattenscheid statt.

Es sprechen: Herr Dr.-Ing. Glebe ,  Essen, iiber 
»Lehren aus der Betriebspunktgestaltung der flachen Lage
rung des Jahres 1941 fiir eine weitere Leistungssteige- 
rung«, Herr Betriebsdirektor Dr.-Ing. H. M u l l e r ,  
Wattenscheid, iiber »Stand und Entwicklungsmóglichkeiten 
der Gewinnungs- und Fórdertechnik in der steilen Lage
rung*, Herr Betriebsdirektor Bergassessor B r a u n e ,  
Essen, iiber »GroBabbaubetriebe der steilen Lagerung bei 
schwierigen Flóz- und Gebirgsverhaltnissen«.

Wir laden die Mitglieder der Grubenbetriebe der 
obigen Untergruppen hierzu herzlich ein und bitten um 
recht zahlreiches Erscheinen.

Mit Riicksicht auf die interessanten und lehrreichen 
Vortrage wird insbesondere den Abteilungsbeamten unter
tage empfohlen, ihre Schicht an diesem Tage zu verlegen 
bzw. zu wechseln, damit sie an der Veranstaltung teil- 
nehmen kónnen.

Bezirksverband Gau Essen.

Im Haus der Technik e. V. Essen, finden am Donners- 
tag, dem 19. November, 17 Uhr, folgende Vortrage statt. 
Es sprechen Herr Bergassessor Max Mi igel ,  Harpener 
Bergbau AG., Zeche Hugo, Gelsenkirchen-Buer, iiber »Der 
Kohlenpflug der Gewerkschaft Eisenhiitte Westfalia, 
Liinen, und sein Einsatz auf der Zeche Hugo«. Versuche 
mit dem Kohlenpflug in seiner ersten Ausfiihrung. Ent
wicklung eines geeigneten Ausbaus fiir ungiinstige Gebirgs- 
verhaltnisse. Der Einsatz des Pfluges und seine weitere 
mechanische Ausbildung. Erzielte Leistungen im Vergleich 
mit normalen Leistungen bei gleichen Verhaltnissen. Um- 
anderung und Weiterentwicklung des Pfluges. Herr Berg
assessor Otto M ai w eg, Gutehoffnungshiitte AG., Ober
hausen (Rhld.), Zeche Jacobi, iiber »Die Kolilen- 
gewinnungs- und -lademaschine der Firma Eickhoff, 
Bochum, im Einsatz auf der Zeche Jacobi der G.H.H.«

Diese Vortragsveranstaltung wird ais Gemeinschafts- 
veranstaltung des Bezirksverbandes des Vereins Deutscher 
Bergleute mit dem HdT. durchgefiihrt. Da es sich um sehr 
interessante Vortriige handelt, bitten wir um rege Be
teiligung.

Der Eintritt ist gegen Vorweis der Mitgliedskarte 
kostenlos.

Rauschenbach ,
Leiter des Bezirksverbandes Gau Essen.

Bezirksverband Sachsen.

Un t ergruppe  Westsachsen.
Der Vortrag von Direktor Diplom-Bergingenieur Dr.- 

Ing. habil. F. Dohmen,  Bochum findet in Zwickau Freitag, 
den 20. November, 20 Uhr, im Hórsaal 29 der Ingenieur- 
schule statt (nicht am 27. November 1942).

May ,  Leiter der Untergruppe Westsachsen.


