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Die bisherigen Gliederungen der Siegener Schichten 

haben sich hauptsachlich auf die petrographische Aus

bildung der Gesteine und auf tektonische Beobachtungen 
gegrundet, wahrend die Fossilfiihrung, auch bei der 

Kartierung, nur in geringstem MaBe berucksichtigt worden 
ist. Die starkę Vernachlassigung der Palaontologie ais 

Grundlage der Stratigraphie hat sich mit dem Fortschreiten 
der Untersuchungen der Geologischen Landesanstalt im 

Siegerlande wie iiberhaupt im Palaozoikum in bedenklicher 
Weise bemerkbar gemacht, da jeder praktisch sich 

betatigende Geologe seine eigene stratigraphische und 
infolgedessen auch tektonische Auffassung besitzt. Ein 
so verworrener Zustand wird in Forschungsgebieten 

verhutet, in denen der geologischen Spezialaufnahme 
eine biostratigraphische Einteilung vorausgegangen ist.

Ergebnisse.

Bei unsern friihern Arbeiten bestand die Aufgabe 
darin, an selbstgewahltem Materiał die Methoden der 

Biostratigraphie herauszuarbeiten, Nachdem hiermit iiber- 

raschend giinstige Erfolge erzielt worden waren, galt es 
bei der vorliegenden Arbeit, umgekehrt auf ein gegebenes 

Materia) die erarbeiteten Yerfahren anzuwenden und 

bestimmte Fragen zu losen, wobei die gewonnenen An- 

schauungen ihre Bewahrung zeigen muBten.
Die geringe Beriicksichtigung der Tierwelt bei den 

bisherigen Arbeiten erklart, daB man eine durch groBe 

Formenmannigfaltigkeit und verschiedene Entwicklungs- 

richtungen ausgezeichnete Tiergruppe wie die Rensselaerien 
nur in die beiden Arten Rensselaeria crassicosta und 

Rensselaeria słrigiceps1 aufgeteilt hat. Ais dritter wichtiger 
Bestandteil wird im Schrifttum Spirifer primaevus genannt; 
auch unter diesem Namen faBt man Formen zusammen, 
die schon jetzt weiter aufgeteilt sind und in Zukunft fiir 

eine genaue biostratigraphische Gliederung noch mehr 
getrennt werden miissen. Zunachst sollen hier die beiden 

genannten Tiergruppen einzeln betrachtet werden.

Rensselaer ien .

Auf Grund der Rensselaerien kann man die drei Haupt- 
stufen der Sulcorensselaerien (Sulcostufe), die der Tubero-

1 Das Eingehen auf den Versuch von A. Fuchs  (Die unterdevonischen 
Rensselaerien des Rheingebiets, Jahrb. Oeol. Landesanst. 1903, Bd. 24, S. 43), 
weitere Formen zu unterscheiden, erubrigt sich hier, da er nicht die Forraen- 
niannigfaltigkeit der Hauptrensselaerien der Siegener Schichten berucksichtigt 
und die von ihm beschriebenen Arten wahrscheinlich der Gattung Tngena 
zuzurechnen sind.

rensselaerien (Tuberostufe) und die der Crassorensselaerien 
(Crassostufe) scharf voneinander trennen, yon denen sich 
jede noch weiter in Unterstufen teilen laBt.

Crassostufe.

Diese Stufe stellt die Lebensdauer der Gruppe der 

Renss. crassicosia dar, die hier kurz ais Crassorensselaerien 
bezeichnet seien. Sie lassen sich leicht durch ihre 
starkę Berippung von den andern Rensselaerien unter
scheiden; die Zahl der Rippen ist wegen ihrer Dicke 
geringer. Durchweg zeichnen sie sich durch stark aus- 

gebildete Zahnplatftn aus, die entweder parallel stehen 
oder nach hinten zusammenlaufen. Eine genauere Be

schreibung der allgemeinen Merkniale dieser Gruppe findet 

man bei Kegel1 und Fuchs2. In ihren verschiedenen Ent- 
wicklungsrichtungen haben die Crassorensselaerien Formen 

mit sehr ausgepragten Merkmalen herausgebildet, so daB sie 
nach einer genauern Durcharbeitung ais Leitfossile gut 
zu verw.enden sein werden. Zu einer sichern Durchfiihrung 
dieser Aufgabe liegt unś nicht hinreichend Materiał vor. Vor 
allem bediirfte es mindestens eines reichhaltigen Fund- 
punktes, um luckenlos die Alters- und Jugendstadien fest- 

stellen und die Entwicklungsrichtung erschlieBen zu konnen. 
Jetzt weiB man nicht, ob nicht von den verschiedenen, zwar 
zahlreichen, aber wenig ergiebigeti Fundpunkten verschie- 

dene Altersstadien vor!iegen. Dariiber miissen neue griind- 
Iiche Aufsammlungen, sei es auch nur von ganz wenigen 
Stellen, entscheiden. Hier kann nur eine Anzahl von 

Typen kurz gekennzeichnet und damit gezeigt werden, 
daB sich die Aufgabe einer genauern Gliederung mit 

Hilfe der Crassorensselaerien durchfiihren laBt, da 
diese Tiergruppe auf Grund ihrer grofien Entfaltungs- 

kraft schnell neue, ais Leitfossilien verwertbare Formen 
hervorgebracht hat.

Am einfachsten erscheinen die an die undifferenzierten 
Vertreter aus der Strigicepsgruppe erinnernden Formen, 

die man wohl ais Jugendstadien zu deuten hat. Sie sind 
kleili, besitzen aber schon die Kennzeichen dieser ganzen 
Gruppe, die verhaltnismaBig starkę Berippung und kraftige 
Zahnplatten. Die Ventralklappe ist noch wenig gewdlbt, 
der Muskelzapfen nicht abgebogen; im Profil zeigen die 

Formen eine gleichmaBig gebogene Linie. Die Rippen

‘ W . K e g e l :  Der Taunusąuarzit von Katzenelnbogen, Abh. d. Oeol.
Landesanst. N. F. 1913, H. 76, S. 135.

* a. a. O S. 46.



950 G lU c k au f Nr. 41

laufen ununterbrochen und ungeschwacht iiber den Muskel- 

zapfen hiniiber, fiir die Muskelansatzstelle war also in 
der Schale kein Polster vorhanden.

Von diesen Formen spalten andere ab, die ventral 

ein Septum anlegen, im iibrigen aber dasselbe einfache 
Aussehen aufweisen.

Diese beiden Typen kann man ais Grundformen an- 

sehen, von denen die andern abzuleiten sind. Yielleicht 
stellen beide Jugenstadien dar, zumal einige unzweifelhaft 

klein sind; bei andern, bei denen nur das Muskelfeld 
erhalten ist, laBt sich das noch nicht entscheiden. Hier 

ist jedoch zu bemerken, daB Formen der zweiten Art 
an manehen Fundpunkten auch im Alter den einfachen 

Bau des undifferenzierten Muskelfeldes beibehalten. So 
liegen uns aus dem Materiał der Geologischen Landes
anstalt Formen von Achenbach (BI. Freudenberg) vor, die 

dies deutlich erkennen lassen. Es sind kraftig berippte, 
groBe, also sicher ausgewachsene Formen, die in der 

Gegend des Muskelfeldes kaum eine Abschwachung 
der Berippung zeigen.

Wahrend sich die beschriebenen Formen in ihren 
Merkmalen nur wenig von der Ausgangsform entfernen, 

gibt es jedoch auch solche, die grofie Umanderungen 
im' Muskelfeldbau aufweisen. Durch Ausbildung von 

Muskelpolstern erscheint zunachst die Berippung des Stein- 
kerns an der betreffenden Stelle abgeschwacht. Die weitere 

Herausbildung von Schalenverdickung verleiht dem Muskel- 
zapfen sein kennzeichnendes, hakenformig abgeknicktes 

Aussehen ; die dabei entstandenen ganz schwach berippten 
oder gar vóllig glatten Felder haben wohl ais Ansatz- 

stellen mehrfacher Muskulatur gedient. Auf diesem Wege 
sind verschiedene sehr verwickelte Formen zustandege- 

kommen. Bei allen fallt die GroBe dieses ganzen Wirbel- 

teiles auf, d. h. besonders der Muskelfelder und der Zahn- 
platten.

Die angedeutete Entwicklung machen beide Grund

formen durch, sowohl die mit ventralem Septum, ais 
auch die ohne Septum.

Diese auffalligste Umbildung ist nicht die einzige. 
GroBe Unterschiede bemerkt man z. B. noch in der Starkę 
der Rippen. Ferner zeigt die Gehauseform Abande- 

rungen. Ein Teil der Formen ist breiter ais lang, ein an- 

derer langer ais breit. Im allgemeinen ist es fiir die 
Schalenform der Crassorensselaerien bezeichnend, daB sie 

nach dem Wirbel zu sehr dick (d. h. in dorsal-ventraler 
Richtung) sind1.

Nach unsern bisherigen Beobachtungen laBt sich die 
Crassostufe schon jetzt in einen untern und einen obern 

Teil gliedern. Der untere Teil ist ausgezeichnet durch 
das reine Vorkommen von Crassorensselaerien, wie hier 

schon bemerkt werden soli, wahrscheinlich mit einem 
Spirifer zusammen, den wir S/j. septalis nennen. Im 

obern Teile der Crassostufe treten neben Crassorensselaerien 
auch noch Formen aus der Strigicepsgruppe auf, und 

zwar mit langer Gehauseform. Diese treten hier und in 

der Tuberostufe noch ganz zuriick. Erst in der Sulco- 
stufe bliihen sie auf und geben dieser Stufe ihr Geprage. 

Die langen Strigicepsfornien aus der Crassostufe unter- 
scheiden sich von den echten Sulcorensselaerien durch 

einfachere Muskelverhaltnisse,

1 vgl. E. K a y l e r ,  jahrb. Oeol. Lar.desanst. 1S82, Taf. 5, Abb. 2a.

DaB die Crassostufe den Wert einer Stufe, d. h. einer

geschlossenen geologischen Zeiteinheit besitzt, ist aus
dem Gesagten wohl klar. Hier zeigt sich die Bliite- 
entfaltung der Crassorensselaerien; in den andern Stufen, 

in denen andere Rensselaeriengruppen ihre Bliite erleben, 
treten die Crassorensselaerien ganz zuriick: iri den hohem 

Stufen fehlen sie ganz, in den tiefern, der Crassostufe
angenaherten, kommen sie mit ganz sparlichen, wie es

scheint, invirenten Vertretern vor, die ais die letzten 
Nachlaufer der Hauptformen anzusehen sind.

Zu erwalmen ware noch, daB diese Stufe nach Ab- 

bildungen und Beschreibungen von Ciarkę auch in 
Amerika vorhanden sein muB. Er beschreibt echte 

Crassicosten aus dem Moose River Sandstone1.

Tuberostufe.

Aus der ganzen Fiille der Rensselaerien laBt sich 

eine andere Gruppe mitauffalligen Merkmalen, die Tubero- 
rensselaerien, herauslósen. Die Steinkerne besitzen all

gemein einen kleinern oder groBern Hócker auf einem 
Felde hinten in der Wirbelgegend. Dieses Feld ist 

auBerdem noch durch einen feinen Sattel ausgezeichnet, 
dem eine Rinne in der Schale entsprach; es diente 

wahrscheinlich ais Ansatzstelle fiir. Muskulatur, die den 

Stiel bewegte.
Zwei Untergruppen haben die kennzeichnenden und 

bestimmenden Fossile fiir diese Stufe geliefert: die 

der Rensselaeria lata und die der Rensselaeria septalis.

Die erste der beiden ist durch die Ausbildung eines 
auffallenden SchlieBmuskelfeldes ausgezeichnet. Dieses 

ist sehr breit und erscheint infolge des sehr starken 
Muskelpolsters auf Steinkernen tief eingesenkt, ein Charakter, 

der an manehen Formen bis ins Extrem gefiihrt wird. 
Die Formen des Muskelfeldes sind hier verschieden gestaltet. 

Manche springen einfach’ nach vorn vor und schlieBen 
mit einer geraden Linie ab; die am weitesten ausgebildeten 

nehmen aber verwickeltere Formen an: wohl infolge des 
Auftretens akzessorischer Muskeln spaltet das urspriinglich 

einheitliche Feld nach vorn auf.
Alle hier beschriebenen Formen sind in den einzelnen 

Merkmalen durch mannigfaltige Ubergange verbunden, 

wie es im Stadium der labilen Entfaltung, in der sich 
diese Gruppe befindet, zu erwarten ist.

Die zweite Untergruppe, die auch den kennzeichnenden 
Hócker der Gruppe besitzt, bildet in der Ventralschale 

ein breites, langes, verdicktes Septum aus, das hier auch 
wohl dem Ansatz von SchlieBmuskeln gedient hat. Es 

finden sich auch Formen, die nach vom einfach bleiben, 
und andere, die sich differenzieren, wohl aus deniselben 

Grunde wie bei der ersten Untergruppe.
AuBer diesen bestimmenden Formen kommen in 

dieser Stufe noch solche vor, die in ihren M u sk e lv e rh a lt-  
nissen einfach bleiben. Dies sind wahrscheinlich stabilere 

Formen, die keine exzessiven, kurzlebigen Formen hervor- 
gebracht haben und sich deshalb stratigraphisch nicht 

verwerten lassen. Sie sollen deshalb hier nicht weiter 
behandelt werden.

Wie schon erwahnt worden ist, treten in dieser Stufe 

auch langgestreckte Formen auf, die allerdings ganz zuriick-

1 J . M . C l a r k e :  Earlv devonic history, New York StateMuseum, MemoirO, 
T. 2, S. SO und Tafel 17, Abb, 7-9.
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treten. Sie zeigen in ihren Muskelverhaltnissen schon 

mehr Annaherung an die Sulcostufe ais die langgestreckten 
Formen der obern Crassostufe, da sie ein stark aus- 
gebildetes ventrales Medianseptum haben.

Sparlich auftretende Crassorensselaerien zeigen noch 

die Beziehung zu der tiefern Rensseiaerienstufe an. Mit 

dieser Stufe hóren die Crassorensselaerien nach unsern 

bisherigen Erfahrungen ganz auf.
Aus dieser Tuberostufe besitzt das geologische Institut 

der Universitat Marburg sehr reiches und gut erhaltenes 
Materiał. Die Fauna hat sich an verschiedenen Stellen 

nachweisen lassen.
Hier handelt es sich um eine selbstandige Stufe, was 

daraus hervorgeht, daB primitive, von Crassorensselaerien 
zu unterscheidende Ausgangsformen Veranlassung zur 

Entstehung einer Reihe geologisch begrenzter,sehrmannig- 
faltiger Typen mit gemeinsamem Grundcharakter gegeben 
haben, die wir ais Tuberorensselaerien zusammenfassen. 

Ist damit schon die biostratigraphische Grundlage fiir die 

Ausscheidung dieser Stufe gegeben, so tritt ihre Selb- 
standigkeit auch noch dadurch hervor, daB wir in den 
reichhaltigen Aufsammlungen der Geologischen Landesan- 
stalt diese Formengruppe nicht angetroffen haben.

Sulcostufe.

Der beste Fund aus dieser Stufe ist beim Bau der 
Anzhauser Dynamitfabrik gemacht worden, Uns liegt 

reiches, gut erhaltenes Materiał vor, das zum Teil dem 
Institut gehórt, zum Teil aus der Sammlung der Geo

logischen Landesanstalt stammt. Die Stufe ist durch die 
Sulcorensselaerien gekennzeichnet. in ihnen haben die 

Rensselaerien ihre letzte Bliite erlebt, danach sind sie aus- 
gestorben. In diesem letzten Aufschwellen wird die 

Gehauseform herausgebildet, die hier ihre gróBte Aus- 
dehnung erreicht. Vorherrschend sind schmale, lang- 

gestreckte Formen mit langeiformigem UmriB; im Profil 
zeigen sie groBe Ausdehnung in dorso-ventraler Richtung.

Dies ist jedoch nicht die einzige Gehauseform, die 
sich herausgebildet hat. Andere Formen bekommen nicht 
die groBe Langsausdehnung, sondern bleiben kurzer, 

werden aber erheblieh breiter, so daB sich ein rundlicher 
UmriB ergibt. Dieser entsteht zusammen mit groBer 

dorso-ventraler Ausdehnung, aber auch ohne sie; geradeso 
wie auch die langeiformigen Formen dick und platt sein 

konnen.
Zu allen diesen vier groBen ausgewachsenen Typen 

kann man Ubergange von kleinen Formen feststellen, die 
noch keine der Gehauseformen zeigen und auch in den 

Muskelcharakteren einfach sind. Dabei handelt es sich 
um die Ubergange von den Jugendstadien zu den aus

gewachsenen Altersformen.
Den Namen Sulcorenssellaerien haben diese Formen 

von ihrer Ausbiidung der Muskelpartie erhalten. Fiir 

diese ist das stark ausgebildete ventrale Septum kenn- 

zeichnend.
Wahrend wir diese kurz gekennzeichnete Fauna in 

den obern Teil dieser Stufe stellen, laBt der untere Teil 
andere Merkmale erkennen, Typische Sulcorensselaerien 
mit langeiformigem und breit-dickem Gehause, welche 

dieselben Muskelverhaltnisse zeigen wie in Anzhausen, 

weisen darauf hin, daB die Fauna in diese Stufe gehort,

jedoch tritt die Ausbiidung der Gehauseform nicht so 

auffallend in den Vordergrund. Dagegen fallt die mannig- 
faltige Entwicklung der Muskelverhaltnisse auf. Diese 
zeigen eine solche Formenfiille, daB es schwer ist, sie 

zu einheitlichen Gruppen zusammenzufassen. Nur wenige 

von den Formen, die sich hier herausgebildet haben, 
gehen ais stabile Formen in den obern Teil der Stufe 
iiber und verandern in der beschriebenen Weise ihre 

Gehauseform.

Aus dem reichen Materiał, das uns von mehreren 

Fundpunkten aus dieser Stufe zur Verfiigung steht, ist 
uns bislang keine Crassoform bekannt geworden. Wir 
mussen daher annehmen, daB diese Gruppe mit der 

Tuberostufe endgiiltig ausgestorben ist.

Wahrend in der ganzen Stufe, besonders aber in der 

untern Abteilung, Spirifer Jiystericus sehr haufig ist, haben 
wir nirgends einen Spirifer primaevus gefunden. Aus 
der Tuberostufe liegen uns noch typische Exemplare vor.

Der Charakter dieser ganzen Rensselaeriengliederung 
tritt wohl am deutlichsten hervor, wenn man sie mit der 
Gliederung des untern Juras auf Grund von Ammoniten 

vergieicht. Wie sich hier aus einer Psiloceras ahnlichen 
Stammform verschiedene morphologisch faBbare Gruppen 
herausbilden (Arietites, Schlotheimia, Aegoceras, Deroceras), 
die nacheinander auftreten, so bilden sich aus der Stamm

form der Rensselaerien ebenfalls morphologisch faBbare 
Einheiten heraus, die wir jenen Ammonitengruppen ver- 
gleichen und die in derselben Weise wie jene zeitlich 
nacheinander biostratigraphisch in die Erscheinung treten.

Sp ir i fe ren .

Wie sich mit Hilfe der Rensselaerien drei Haupt- 

gruppen unterscheiden lassen, so bieten auch die Spiriferen 

Anhaltspunkte fur eine genauere Einteilung. Wir gehen 
von dem Seifener Horizont aus, der durch die Arbeit 
von D r e y e r m a n n 1 schon lange bekannt ist. Neben 

einer im allgemeinen reichhaltigen Fauna tritt hier die 
reiche Entfaltung der Spiriferen hervor. Neben Formen 
mit glattem Sinus und Wulst findet man solche, die 
Berippung zeigen, wobei auf die Abbildungen und Be- 

schreibungen Drevermanns verwiesen sei. Der typische 

Sp. prirnaevus zeichnet sich in diesem Horizont durch 
einen hohen, spitzen Wulst aus; die diesen Wulst be- 
grenzenden Rippen weisen dieselbe Ausbiidung wie 

alle iibrigen Rippen auf. Der Wulst (d. h. also die 
Dorsalschale) ist hochgewólbt und zeigt kein Median
septum; die Gehauseform ist ungeflugelt. Auf diese Form 
sei der Name Spirifer primaevus beschrankt. Vorweg sei 

hier bemerkt, daB im Seifener Horizont auch noch eine 

andere Form aus derselben Gruppe vorkommt,
Merkwurdig fiir die Seifener Schichten ist das fast 

vóllige Fehlen von Rensselaerien. So fehlen von dieser 

Seite Anhaltspunkte fiir eine Einordnung dieses Horizontes 
in die Rensselaerienhorizonte. In der Sammlung der Geo
logischen Landesanstalt fand sich jedoch ein unverkenn- 
bares Exemplar einer Crassorensselaerie, das Bergrat 

S ch m id t  an dem bekannten Seifener Fundpunkte ge
funden hat. Dieses gibt uns den Anhaltspunkt dafiir, 
daB die Primaevusstufe verhaltnismaBig tief zu setzen

» Dr e v e r m a n n :  Die Fauna der Siegener Schichten von Seifen, Palaeon- 
tographica, 1904, Bd. 50.
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ist, dorthin, wo die Blute der Crassorensselaerien 

endet und diese Rensselaerien nur noch mit sparlichen 
Nachlauferformen vorkommen. Einen weitern Anhalts- 

punkt fiir diese Annahme liefern die Spiriferen, was jedoch 

erst spater erórtert werden soli.

Nach oben grenzt an diese Primaevusstufe eine andere 
Spiriferenstufe: Die Dechenistufe. Sie ist gekennzeichnet 

durch den Spirifer Decheni Kays. Dieser schlieBt zweifel
los an den Sp. primaevns an, laBt sich aber leicht von

Decheni
stufe

Spirifer Decheni und 
Spirifer Hercyniae. 

Rensselaerien fehlen 
vollstandig.

Blute der Sulco- 
rensselaerien. 

Crassorensselaerien 
vollstandig 

ausgestorben.

Obere
Sulco-
stufe

Bliite der 
Sulcorenss. 
mit vorherr- 

schender 
Ausbildung 
der Gehause- 

form.

Sulco-
stufe

Untere.
Sulco-
stufe

Sulcorenss. 
mit Aus

bildung der 
Gehause- 

form zuruck- 
tretend; 
vorherr- 

schende Ent
wicklung des 

Muskel- 
feldes.

Tubero
stufe

Bliite der Tubero- 
rensselaerien. 

Vorlaufer der Sulco- 
rensselaerien mit 

einfachern Muskel- 
verhaltnissen sparlich 
vorhanden. Crasso

rensselaerien mit 
sparlichen Nachlaufern 
vorhanden. Sp. septalis.

Zone des 
Sp. pri- 
maevus1

Lebensdauer des 
Sp. primaeirus, der 

zusammen mit Spirifer 
septalis vorkommt. 
Andere Spiriferen 

in mannigfacher Ent
wicklung. Nachlaufer 

von Crasso
rensselaerien.

Crasso-
stufe

Beherrschendes Her- 
vortreten der 

Crassorensselaerien. 
Sp. septalis.

Obere
Crasso-
stufe

Zu den 
Crassorenss. 
treten Vor- 
laufer der 

Sulcorenss.

Untere
Crasso-
stufe.

Reines Vor- 
kommen von 
Crassorenss. 
ohne andere 

Rensse
laerien.

» Um Mi8verstSndnisse zu verraeiden, sei ausdrucklich bemerkt? daB mit 
der Zone des Sp. primaevust hier wegen des Fundpunktes bei Seifen auch 
Seifener Horizont genannt, allein dieser Fundpunkt bei Seifen gemeint ist, 
Oanz etwas anderes ist das, was man sonst im Schrifttum ais ^Seifener Fauna* 
oder ‘Seifener Horizont* bezeichnet. W ir stellen nicht ohne weiteres alle so 
benannten Fundpunkte in diese Zone. Die Klarung der Frage. ob alle diese 
Vorkommen wirklich einem Horizont angehóren, muB weitern Untersuchungen 
vorbehalten bleiben. Unsere Zone des Sp. primaevas ist also nicht ohne 
weiteres identisch mit H e n k e s  Primaevusschichten.

diesem untersćheiden1. Diese Annaherung des Sp. Dechcni 
an den Sp. primaevus deutet fiir die Erbslochgrauwacke 

auf ihre Stellung zu den Siegener Schichten. Das vollige 
Fehlen von Rensselaerien an diesem faunistisch gut be
kannten Fundpunkte laBt sie uns in den Siegener Schichten 

hochstellen. Diese Stellung wird weiterhin noch durch 
das Vorkommen von langgefliigelten Hercyniaeformen 

erwiesen, welche die Fauna dem Untercoblenz nahern. 
Auch F u c h s 2 beschreibt von Daaden ein Untercoblenz- 

vorkommen mit Sp. Hercyniae, das im Hangenden der 

Herdorfer Schichten liegen soli und also auch nach 
unserer Auffassung gut zu verstehen ist.

AuBer den beiden beschriebenen Spiriferen (Sp. pri- 
maevus und Sp. Decheni), die wir zur Gattung Acrospirifer 

zusammenfassen, gehort in diese Gattung noch ein Spirifer, 
den wir Sp. septalis nennen. An seiner Dorsalschale 

laBt er sich leicht von den beiden andern untersćheiden, 
der Wulst ist breiter ais bei der Seifener Form, nur 

wenig nach hinten gewólbt und stets durch ein Median- 

septum aufgespalten. Nach hinten nimmt die Hohe des 
Wulstes so stark ab, daB sich diese Partie kaum iiber 
die Hohe der Flanken erhebt. Ein sehr kennzeichnendes 

Merkmal ist weiterhin, daB die auf jeder Seite den Wulst 
begrenzende Rippe und Furche starker ais die iibrigen 

ist. Die Stellung dieser Vorkommen in den tiefen 

Siegener Schichten ergibt sich aus dem Zusammen- 
vorkommen mit Crassorensselaerien. Nach oben geht 

diese Art weiter durch, und zwar nach unsern bis- 
herigen Untersuchungen bis in die Tuberostufe. Dabei 

verandert sie sich aber wahrscheinlich, jedoch mussen 
in diesem Punkte die Untersuchungen noch weiter- 

gefiihrt werden.

Der Seifener Horizont, auf den nach unsern jetzigen 

Anschauungen der Sp. primaevus beschrankt ist, wird 
neben anderm durch das Zusarnmenvorkommen von 

Sp. primaevus und Sp. septalis gekennzeichnet. Die Ver- 

teilung der Acrospiriferen ergibt sich demnach, wie in 
der nebenstehenden Ubersicht angegeben ist, zu dereń 

Gliederung wir auf Grund der vorangegangenen Aus- 

fiihrungen gelangt sind.

Stellung zu andern Gliederungsversuchen.

Zum SchluB sei noch kurz darauf eingegangen, wie 

unsere Anschauungen mit den Ergebnissen anderer Ar
beiten ubereinstimmen. In der letzten Veróffentlichung, 

die sich mit einer Stratigraphie der Siegener Schichten 
beschaftigt, gliedert H enke3 diese in: Obere Crassicosta- 
schichten, Primaevusschichten und Untere Crassicosta- 

schichten. Eine solche Gliederung besagt zu wenig, da 
sie weder eine biostratigraphische Gliederung noch eine 

Schichtenfolge darstellt. Es ware so, ais wenn man im 
Mesozoikum sagen wiirde, es gabe einen untern Ammo- 

nitenhorizont (Lias und Dogger) und einen obern Amino- 
nitenhorizont (Kreide), die durch einen Muschelhorizont 

(Malm) getrennt seien.

1 vgl. S c u p i n :  Die Spiriferen Deutschlands, Pal. Abh. N. F. 1898-1901, 
Bd. 4, H . 3, S. 85/6. A B m a n n :  Fauna der Erbslochgrauwacke, Jahrb. Oeol. 
Landesanst. 1910, Bd. 31, T. 1, S. 138/42.

* A. Fuchs :  Uber eine Untercoblenzfauna bei Daaden und Ihre Be- 
ziehungen zu einigen rheinischen Unterdevonstufen, Centralbl. f. Min. usw. 
1911, Nr. 22, S. 705/17.

* W . H e n k e :  BeitrSge zur Geologie des Siegeriander Spateisenstein* 
bezirkes, Gluckauf 1922, S, 861.
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Die Rensselaerien unserer untern Stufen sind voll- 
standig verschieden von denen unserer obern Stufen. 

Henke gegeniiber gehen unsere Beobachtungen gerade 
dahin, daB die Bliite der Crassorensselaerien in dern 

untern Teile der Siegenener Schichten liegt, dali diese 

Gruppe mit sparlichen Nachlaufern bis in die Tubero- 
stufe hiniibergeht, daB aber die Crassorensselaerien in 
derg obern Teile der Siegener Schichten ganz ausgestorben 
sind und andere Rensselaerienguppen an ihre Stelle treten. 
Von einem haufigen Auftreten der Renss. crassicosta in 
dem obern Teile der Siegener Schichten kann also nicht 

die Rede sein. Nach Henkes Parallelisierung mit 

Denckmanns Gliederung zu schlieBen, erscheint es aber 
iiberhaupt zweifelhaft, ob unsere Crassostufe mit seinen 

Untern Crassicostaschichten identisch ist. Zu derEinteilung 
Obere Crassicostaschichten - die er den Untern Crassi- 

costaschichten gegenuberstellt und durch Fazieswechsel 
erklart — kommt Henke, indem er die drei tiefsten 

Horizonte Denckmanns hochstellt, sie zum groBen Teil 
mit den Herdorfer Schichten altersgleich setzt. Das 

kónnen wir nicht anerkennen. Gerade die untern Horizonte 

Denckmanns liegen nach dem, was wir bis jetzt beobachtet 
haben, zum gróBten Teil in unserer Crassostufe. Die 
Unterschiede, die noch zwischen Denckmann und unserer 

Auffassung bestehen, sollen nachher erwahnt werden. Der 
Angabe Henkes, daB in den Untern Crassicostaschichten 
auBer Renss. crassicosta Versteinerungen fehlen, miissen 
wir auch widersprechen. Wir stimmen hier mit Denckmann 

uberein, der angibt, das auch in den untern Schichten 

Spirifer primaevus vorkomme; nur trennen wir diese 
Form ais Sp. septalis von dem echten Primaevus ab, wie 

es oben genauer ausgefiihrt worden ist.
Aus den dargelegten Grunden vermógen wir also zu 

keiner Ubereinstimmung mit der Gliederung Henkes zu

gelangen. Zu erwahnen ist auch noch, dafi manche 
Unterschiede zwischen Denckmanns und unserer Auf

fassung bestehen. Einen Teil dessen, was Denckmann 
seinem Horizont 3 zurechnet, miissen wir nach unsern 
bisherigen Erfahrungen in unsere Tuberostufe stellen, 
wahrend wir andere Fundpunkte aus Denckmanns 

Horizont 3 mit ihm tief, d. h. unter seinen Horizont 5 

stellen.

Unsere Tuberostufe entspricht zusammen mit der 
Sulcostufe im allgemeinen wohl Denckmanns Herdorfer 
Schichten ; allerdings stellen wir auch hier einen Fund- 

punkt, den Denckmann seinem Horizont 4 zurechnet, in 
unsere Tuberostufe. In der Stellung des Seifener Horizontes 

besteht zwischen Denckmanns Gliederung und unserer 
jetzigen Anschauung ebenfalls Ubereinstimmung.

Zusammenfassung.

Die Rensselaerien und Spiriferen, die man bislang in 

den Siegener Schichten fiir gleichfórmig gestaltet hielt, 
sind nicht wahrend der ganzen Zeit der Ablagerung dieser 
Schichten dieselben geblieben, sondern haben ais virente 

Tiergruppe im Laufe dieser Zeit immer neue Formver- 
anderungen hervorgebracht. Auf Grund dieser Form- 
veranderungen haben sich neue Gattungen, Untergattungen, 
Gruppen und Arten aufstellen und mit dereń Hilfe Stufen, 
Unterstufen und Zonen mit nur ihnen eigentumlichem 
Formgeprage kennzeichnen lassen, da die Formver3nde- 

rungen nacheinander herausgebildet worden sind. So 
haben sich manche Fundpunkte ais altersgleich, also der

selben Stufe, Unterstufe oder Zone zugehórig, andere ais 
verschiedenaltrig erwiesen. Nach oben ist in der Erbs- 
lochgrauwacke der Ubergang von den Siegener Schichten 

zum Untercoblenz gegeben.

Die tektonische Absenkung des Beuthener Erz- und Steinkohlenbeckens 

und ihre Bedeutung fiir die Beurteilung von Bergschaden.
V on  M arkscheider O . N i e m c z y k ,  B euth en  (O .-S .).

(F ortse tzu n g .)

D ie H o r i z o n t a l v e r s c h i e b u n g e n  in der 

Beu thener  Muldę.

Die von der trigonometrischen Landesaufnahme aus- 

gefiihrte Landestriangulation >Der AnschluB bei Tarno- 
witz«, beobachtet in den Jahren 1852—1853, wurde 

bekanntlich auf Veranlassung des Oberbergamts Breslau 
durch die oberschlesische Erganzungstriangulation im 

Jahre 1901 bis zu Punkten niederer Ordnung gegliedert. 

Die Widerspriiche zwischen der ersten und der Er

ganzungstriangulation sind mitunter erheblich. Sie ergeben 

beispielsweise fiir einige Punkte III. und IV. Ordnung 
in der Beuthener Gegend folgende Abweichungen:

III. Ordnung

y x
Nr. 907 +0,523 m - 0,140 m
Nr. 915 +0,246 m -  0,138 m

IV. Ordnung

Nr. 904 +0,281 m -  0,176 m

Nr. 911 + 0,426 m - 0,078 m

Aber auch aus den Abrissen der Erganzungstrian
gulation1 errechnet man bei mehreren Dreieckspunkten
III. Ordnung mittlere Fehler von ±5" fiir die aus- 
geglichenen Richtungen. Es wurde demnach wenig Zweck 
haben, die Horizontalverschiebungen, welche die ober- 
schlesischen Dreieckspunkte infolge der allgemein fest- 

gestellten Senkungen erlitten haben miissen, in engem 
Rahmen zu bestimmen, wenn nicht das Stadtvermessungs- 
amt Beuthen durch eine Sondertriangulation II.—IV. Ord

nung im Jahre 1905 ein in sich geschlossenes Netz 
geschaffen hatte, das im ganzen einen Mittlern Fehler 

von± 1,24", ±2,09" und ±2,67" fur Punkte II., III. 
und IV. Ordnung aufweist. Fiir dieses Beuthener Netz 
hat Martin zunachst die Basis Trockenberg—Marienkirche 

Beuthen mit der Absicht gewahlt, spater samtliche Koordi- 
naten auf die Basis Trockenberg—Grodziec, beides Punkte 
I. Ordnung, zu ubertragen. Dieses Vorhaben ist leider 
nicht zur Durchfuhrung gekommen, weil die Regierung 
in Oppeln das Gesuch um Betretung des russischen

1 Nachtrag zum siebenten Teil, Berlin 1903.
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Z ielpunkt
B e o b a c h te łe  R ichtungen

1905 M artin 1923 N iem czyk

U n tersch ied  sek

+ I

E ntfernung
d es

Z ielpunktes

3 O r. D o m b ro w k a , W assertu rm
43  D y n g o s s t r a G e ...............................
33 evgl. K i r c h e ......................... ...... .
34  R a t h a u s ...........................................
19 K irche H o h en lin d e  . . . .
44  K o n z e r th a u s .....................................
47 M argaretenkirche , . . . ,
45  B ah n h of, nórdl. T urni . . .
23  K irche S ch o m b erg  . . . .
37 B o u l e v a r d .....................................
38  G e r ic h t s s t r a B e ...............................

5 M iech o w itz , Sch ioB  . , . .
4 8  M iech o w itz , K irche . . , .
32  T r in ita tisk ir c h e ...............................

8  A u fsch lu B gru b e . . . . .
72 S o lg e r s tr a B e .....................................

7 G r o B f e id ............................... ...... ,
39 Kcmvikt . . . . . . . .
40 D o lo r o s a k ir c h e ...............................
25  C alvarienkirche P iekar . . .
42 K a r l s t r a B e .....................................
36 S y n a g o g ę , n órd l.T urm  . . .

2  G rod ziec, D oroth een k irch e . 
14 R o B b e r g ...........................................

44 —

85 —
109 —
1 1 8 —

142— 3 2 -  
1 5 8 - 5 7 -  
177— 3 6 -  
1 7 7 - 5 6 -  
1 8 2 - 3 3 -  
192— 01 - 
204 — 2 4 -  
219 — 0 9 -  
2 2 3 — 4 9 -  
2 3 8 - 4 4 -  
2 7 8 - 3 6 -  
290 -  5 0 -  
3 3 9 - 4 9 -  
3 4 2 - 1 3 -  
352 — 56  -

04,2  
-0 3 ,6  
-56,1  
-0 2 ,9  
-3 7 ,0  
- 2S,1 
-29,1  
-3 2 ,3  
-55 ,7  
-07 ,5  
-05 ,0  
-48 ,9  
-25 ,2  
-02 ,4  
47,1

0 — 00 — 00,0 
14 — 45 —  17,8 
3 6 - 4 5  — 40,3  
4 4 — 5 2 - 3 6 , 0  
5 6 — 4 5 - 5 3 , 0  
8 5 - 1 5 - 5 7 , 7  

109 -  50  -  49,9  
1 1 8 — 5 2 —  
1 3 0 - 0 0 -  
142— 3 2 —  
1 5 8 — 57 —
177 —
177 —

219

238  — 44 
278 — 36  
2 9 0 — 50

5 050  
700  
300  
120 

2 340  
450  
930

Staatsgebietes nicht befiirworten zu konnen geglaubt hat. 
Es blieb also bei der Basis Trockenberg-Marien kirche, 

und das Beuthener Netz bildet somit ein geschlossenes 
Ganzes fiir den Stadtkreis Beuthen, wobei alle Punkte 

niederer Ordnung der Landesaufnahme 1901 in dieses 
Sondernetz eingefiihrt und neu bestimmt worden 

sind. Die relative Genauigkeit der ausgegiichenen Seite 
eines Dreieckspunktes III. Ordnung erreichte Martin mit

1 : 118 000, eines Punktes IV. Ordnung mit 1 : 102 000; 

der durchschnittliche Punktfehler ist mit ±16,2 mm fiir 
Punkte III. Ordnung und mit ±10,0 mm fiir Punkte

A bb. 7. A u sz u g  au s der N etzsk izze  der K lein triangu lation  der S tadt B euthen  1923.

IV. Ordnung ermittelt worden. Innerhalb des Stadtnetzes 

sind bestimmt worden: 6 Punkte II. Ordnung, 23 Punkte
III. und etwa 60 Punkte IV. Ordnung. Nur diesem 
auBerordentlich dichten Netz von Dreieckspunkten inner

halb des engern Stadtbezirkes ist die Móglichkeit der 
Feststellung von Verschiebungen in ahnlicher Weise wie 

die Beobachtung vertikaler Lageanderungen zu verdanken. 
Die von Martin erzielte Genauigkeit, der gegeniiber die 

der Landesaufnahme fiir Punkte III. Ordnung mitunter 

relative Seitengenauigkeiten von nur 1 : 20 000 fiir das 
Melitischblatt Beuthen erreicht hat, lieB eine Wieder- 
holung der Sondertriangulation zur Bestimmung horizon- 
taler Verschiebungen im Senkungsgebiet der Beuthener 

Muldę aussichtsvoll erscheinen.

Diese Nachpriifung ist im Laufe dieses Friihjahrs, 
und zwar mit demselben Instrument erfolgt, das von der 

Stadtvermessung fiir die Triangulation 1905 verwendet 
worden war, einem Bambergschen Schraubenmikroskop- 

theodolit mit drehbarem Horizontalkreis von 17,5 cm 
Durchmesser, mit 48facher Vergró- 

Berung des Fernrohrs und einer Ab- 

lesegenauigkeit von einer Doppel- 

sekunde. Eine versuchsweise vor 
Ausfuhrung der Triangulation von 
mir vorgenommene Richtungsmes- 

sung ergab fiir die in einem Satz 
oder zwei Fernrohrlagen beobach- 

tete Richtung ohne Satzausgleichung 
einen mittlern Richtungsfehler von 

± 1,4".

Die Netzskizze (s. Abb. 7) gibt die 

nahern Einzelheiten der hier in Be- 
tracht kommenden Punktbestimmung 

an. Die auBerhalb der Stadt liegen
den trigonometrischen Punkte der 

Martinschen Triangulation 1905, 

Nr. 7, 8, 12, 14, 20, 66 und 67, sind



13. Oktober 1923 G liic k a u f 955

samtlich neu bestimmt worden. Eine Wiederholung der 
exzentrisch beobachteten Rićhtungsmessungen auf den vier 

Standpunkten des obersten, etwa 30 m holien Turmstock- 

werkes der Marienkirche Beuthen erbrachte. das uber- 
raschende Ergebnis, daB nicht nur der Standpunkt Marien
kirche selbst, sondern auch die Zielpunkte im Stadtnetz 
merkbare Veranderungen erlitten haben miissen. Bei der 
diesjahrigen Neumessung sind auBer den 24 von Martin im 

Jahre 1905 beobachteten Richtungen fast ebenso viele neue 
Zielpunkte in der naherni und weitern Umgebung der Stadt 
angeschnitten worden, so da8 nunmehr gegen 50 Rich

tungen vom Kirchturm der Marienkirche aus bestimmt sind.

Vorstehend wird eine vergleichende Zusammenstellung 
der von Martin 1905 und von mir in diesem Jahre 

beobachteten Richtungen, umgerechnet auf das Zentrum 
der Kirche und ausgeglichen, gegeben. Die Martinschen 

Zentrierungselemente des Jahres 1905 sind von mir mit 
einer Genauigkeit von ± 1,6 mm wiedergewonnen worden,

die bei der Entfernung eines Zielpunktes von 1 km 
einem Winkelfehler von ±0,3" und bei der niichsten Ziel- 

weite von 120 m einem solchen von ±2,5" entspricht.
Die Berechnung des Ruckwartseinschnittes fur die 

Marienkirche ergab eine Verschiebung in der Ordinate 

um - 0,077, in der Abszisse um +0,026 m, insgesamt um 
82 mm nach Westnordwest. Bei der Anzahl von neun 
gepruften einseitig bestimmten Richtungen, einem mittlern 

Winkelfehler von ±2,10", einem Koordinatenfehler von 
±0,017 m in der Ordinate und von ±0,016 m in der 
Abszisse, d. i. einem Punktfehler von ±24 mm, steht die 
Verschiebung der Kirche um rd. 6—10 cm innerhalb des 
Zeitraumes von 1905 — 1923 auBer allem Zweifel.

Im ganzen sind bei der diesjahrigen Messung 30 Punkte 
innerhalb der Stadt und in dereń Umgebung neu bestimmt 
worden, von denen die hier in Betracht kommenden im 
folgenden beziiglich der erreichten mittlern Fehler und der 
festgestellten Verschiebungen zusammengestellt sind.

A nzahl der M ittlerer M ittlerer V ersch ieb u n g  v G esam tm aB
Ltd. N u m m er und B ezeich n un g bestim m ten R ichtungs P unktfeh ler in der der
Nr. d e s  P unktes n ic n u

zw ei-
n gen

ein 
feh ler in mm

O rdinate A b sz isse V ersch ieb u n g

se itig se itig m nip v y vx mm

1 4 M a r ie n k ir c h e .......................................... __ ■ 9 ± 2,10" ±  24 —  77 mm +  26  mm 82
2 14 R o B b e r g ................................................ 1 7 ±  1,51" ±  15 — 41 „ —  13 „ 43
3 12 B l e i s c h a r l e y .......................................... 1 7 ±  2,39" ±  28 -  31 „ —  34 „ 46
4 20 K ón igsh iitter  Lands t r aBe . . . . 3 3 ±  3,36". ±  27 — 884 „ —  67 „ 1 durch Bergbau

5 8 A u f s c h lu B ................................................ 1 6 ±  3,70" ±  47 ± 1 4 1  „ -  69 „ j beeinfluBt

6 7 G r o B f e l d ................................................. 2 6 ±  4,70" ±  32 -  84 „ —  58 „ 102
7 66 K lein fe ld  ................................................ 1 7 ±  5,65" ±  44 —  29 „ + 115 „ 118
8 67 K lein feld  ................................................ 1 5 ±  1,67" ±  9 —  57 „ ± 2 0 2  „ 210
9 32 T r in i t a t i s k ir c h e .................................... . 8 ±  3,13" ±  26 -  56 „ ±  56 „ 79

10 41 D o n n e r s m a r c k s tr a B e ........................ ■--- 4 ±  2,65" ± 2 3 —  13 „ —  34 „ 37
11. 33 e v g l. K i r c h e .......................................... s —' ■- 7 ±  4,39" ±  21 —  81 „ —  32  „ 87
12 38 G e r i c h t s s t r a B e .................................... ' --- 6 ±  2,37" ±  23 -  2 „ +  71 „ 71
13 45 B ahnhof, nord l. T u r tn ........................ --- 4 ±  0,83" ±  8 —  70  „ ±  38 „ 80
14 39 K o n v ik t ....................................................... --- 4 ±  2,23" ±  22 —  74 „ ±  20 „ 77
15 34 R a t h a u s ....................................................... --- 8 ±  4,72" ±  21 —  94 „ ±  22 „ 97
16 36 S y n a g o g ę , nordl. Turm  . . . . --- - 4 ±  3,47" ±  13 — 47 „ +  34 „ 58
17 40 D o l o r o s a k i r c h e .................................... --- 5 ±  4,24" ±  27 — 56 „ —  8 ,. 57
18 37 B ou levard  . ........................................... --- 4 ±  1,18" ±  8 —  65 „ +  59 „ 88
19 47 M argaretenk irche — 5 ±  5,03" ±  31 —  162 „ —  33 „ 165
20 44 K o n z e r t h a u s .......................................... --- 4 ±  2 ,1 3 “ ±  10 —  6 „ —  64 „ 64
21 68 M iech o w itzer  L andstraB e. . . . . __ 5 ±  6,02" ±  23 — 51 „ +  210  „ 212
22 43 D y n g o ss tr a B e ........................................... 4 ±  0,44" ±  2 —  52  „ +  69 „ 80

±  67,91 ± 4 8 4 1853
m (22) mp (22) v (20)

=  ±  3,09" =  ±  22 ,0  m m =  92,6 mm

Hieraus ergibt sich ein mittlerer Richtungsfehler von 
± 3,09", ein durchschnittlicher Punktfehler von ± 22,0 mm 

und eine durchschnittliche Yerschiebung bei Ausschaltung 
der durch Bergbau beeinfluBten Punkte (Nr. 4 und 5) 
von 92,6 mm. Die in Betracht kommenden 20 Dreiecks- 

punkte haben in der Zeit von 1905 bis 1923 keine andern 

Hóhenanderungen erlitten, ais sie in dem Abschnitt iiber 
Bodensenkungen mit durchschnittlich 6 mm jahrlieh fiir 

Beuthen und Umgebung festgestellt worden sind.
Die Horizontalverschiebungen wechseln in ihrem MaB 

ahnlich wie die vertikalen Yeranderungen, immer aber 
bleibt der Betrag des mittlern Punktfehlers um ein Er- 

hebliches kleiner ais die GroBe der Verschiebung, im 
Durchschnitt um das Vierfache, ein einwandfreier Beweis 
fur die tatsachlich eingetrefene Lageanderung der Be- 

obachtungspunkte. DaB die durchschnittlichen Richtungs-

und Punktfehler von ±3,09" und ± 22,0 mm groBer 
sind ais die von Martin im Jahre 1905 mit ±2,67" und 
±10,0 mm ermittelten Fehler, beruht einzig und allein 

darauf, daB auch die weit entfernten Ausgangspunkte 
Veranderungen erlitten haben, die, wenn sie auch er- 

wiesenermaBen nur geringfugig sind, das Ergebnis der 
sorgfaltigen Messung doch beeintrachtigen muBten. In 
der Beuthener Muldę findet man ebenso wie an andern 

Orten Mitteldeutschlands die Tatsache bestatigt, dafi einige 
auf festen Gebirgssockeln stehende trigonometrische Punkte 
von der allgemeinen Horizontal- und Vertikalbewegung 
in geringerm MaBe erfaBt werden ais die auf wasser- 
reichem Grundgebirge, in Mulden, an Abhangen oder 

in ehemaligen FluBtalern gelegenen Punkte. In der Spalte 
der Verschiebungen fallt auf, daB samtliche, auch die 

auBerhalb der Stadt gelegenen, vom EinfluB des Berg-
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Słeinfroh/enabbau  
m 150'300m Teufe cd> 

E nffernuna  2300m

Sfe/nkoh/enabbau  
in35Q’6Q0m Teufe 
Enffernung

-*y

Stem kohlena bbau  
in 100-250m Teufe 
Cnffernung 7/50/n

ę m k o h f e n d b b a u  ( m > ł $ p y / r t r 5* ł z ' )

200’ ̂ 50 m Teufe 
E n tfe r n u n g  IlOOm

A bb. 8. D a rste llu n g  der im  Z eitraum  1905 — 1923 in nerhalb  
der Stadt B e u th en  e in g e tre ten en  S en k u n g en  und S e iten v ersch ieb u n g en .

baues unberuhrt gebliebenen Messungspunkte 
in der Ordinate eine durchweg negative Bewe

gung, also einen Schub in westlicher Richtung 
erlitten haben. Noch augenfalliger wirkt diese 

Erscheinung, wenn man die ermittelten Horizon- 
talverschiebungen mit den festgestelłten Vertikal- 
bewegungen in zeichnerischen Zusammenhang 

bringt (s. die Abb. 8 und 9).

An dieser Stelle mag auch Erwahnung finden, 

daB Nachpriifmessungen iiber Veranderungen, 
welche Bauwerke infolge ihrer Konstruktion, 
im besondern sehr hohe und schlanke Turm- 
spitzen, mit der Zeit erleiden konnen, ebenfalls 

stattgefunden haben. Dabei hat sich an keiner 

Stelle eine bemerkenswerte Lageanderung er
mitteln lassen, auch ergeben die Berechnungen 

neubestimmter Gebaude, die zwei hohe Tiirme 
aufweisen, immer nur ganz geringfiigige, durch 
die unvermeidlichen Messungsfehler begrundete 

Verschiebungen solcher Doppelziele gegenein- 
ander, wie aus der nachstehenden Zusammen

stellung hervorgeht.

In Abb. 8 tragen die Linien gleicher Senkung 
(Isokatabasen) die Zahl, welche das Senkungs- 

maB innerhalb der letzten 18 Jahre bedeutet. 

Dieses ist etwa im Zentrum der Stadt mit 120 mm 
am gróBten, im Siidwesten, Westen und Norden,

Z ielpunkt

F e stg e ste llte  V ersch ieb u n g
in der in der

im  Z eitraum  j y -A ch se  x -A ch se
m m  mm

M ittlere F eh ler  d er  M e ssu n g

m /sek
v on  M artin  

M y
von  N iem czyk

M x m /sek M y M x

±  0 ,005  
±  0 ,006

±  0,83"  
±  2,05"

± 0 ,0 0 6
± 0 ,0 1 4

±  0,005 
± 0 ,0 1 2

±  0 ,002  
± 0 ,0 0 2

±  1,34" 
± 3 ,4 7 "

±  0,015  
±  0,013

± 0 ,0 0 2
± 0 ,0 0 2

±  0 ,019  
±  0 ,020

±  2,62" 
±  2,88"

±  0 ,015  
±  0 ,016

±  0,008 
± 0 ,0 0 9

B ah n h of
45 nord l. T urm  . ,
46  s iid l. T urm  . . 

S y n a g o g ę
35  s iid l. T u rm . . .
36  nord l. T urm  . . 

R oB berg, K irche
89  siid l. T urm  . . .
90  nordl. T urm  . .

1 9 0 5 -1 9 2 3

1 9 0 5 -1 9 2 3

1 9 1 0 - 1 9 2 3

70
66

45
47

32
13

± 2 ,7 4 "  
± 1,86"

±  2,36"  
± 1 ,9 8 "

±  6,9"  
±  7,4"

± 0 ,0 0 6
± 0 ,0 0 9

±  0 ,009  
± 0 ,0 0 7

± 0 ,0 1 3
± 0 ,0 1 5

also gerade in Richtung auf die Abbaue der Steinkohlen- 
gruben, am geringsten. Erst auBerhalb der Stadtrander 
setzen die Einwirkungen der Abbaue in so deutlicher 

Form ein, daB sich die Grenze der Uberzugs- 
wirkungen mit gróBter Genauigkeit bestimmen 

laBt. Die eingetragenen trigonometrischen Punkte 

mit eingekreister Nummer zeigen durch einen 

Pfeil, an dem das MaB der Lageanderung in 
Millimetern angegeben ist, die Richtung der ein

getretenen Verschiebung an. Hierbei ergibt sich 
in haarscharfer Obereinstimmung mit der Ab- 

senkung, daB alle Punkte im Zentrum der Stadt 
nach dem Muldentiefsten bei 120 mm streben.

Bemerkenswert ist, daB diese kleine Sonder- 

mulde etwa l lOOm vom nachsten Steinkohlen- 
abbau entfernt liegt, der erst in neuester Zeit 

in 450 m Teufe mit Spulversatz betrieben wird. *
Von ganz besonderer Bedeutung aber ist es, 

daB die Punkte 45 und 43, die dem Abbau 
der auf dem Stidflugel der Beuthener Muldę

fórdernden Steinkohlenbergwerke am nachsten liegen, 
nach Nordwesten abwandern, wahrend sie, nach der 

Flózlagerung der etwa 300-400 m entfernten, durch-

Majwłab 1̂0000 fur d>«Ungen ^  
Majssteb 115000' fur die Hóhen

A b b . 9 . P rofil nach  der L in ie A—B in A b b . 8.



13. Oktober 1923 G lU ck au f 957

schnittlich 200 m tiefen Abbaue zu schlieBen, die gerade 
unigekehrte Verschiebung gegen Siiden hatten erleiden 

miissen, wenn sie durch diesen Abbau in Mitleidenschaft 
gezogen worden waren.

Leider laBt sich infolge des in der Umgebung der 

Stadt umgehenden Bergbaues ein Zusamrnenhahg dieser 
im Stadtinnern festgestellten Verscliiebungen mit den im 

Ost- und Westfliigel der Muldę gemachten Wahrnehmungen 
nicht mehr feststellen, wenngleich auch hier iiberall 

die nach Westen gerichtete Bewegung bergbaufreier 
Punkte unverkennbar ist. Auch Abb. 9 schlieBt jeden 

Zweifel iiber die Richtigkeit der Lehmannschen Trogtheorie 
aus, auf die spater hingewiesen werden wird.

An keiner Stelle, wo man auf eine Nachpriifung des 
diinnen Netzes der Landesaufnahme angewiesen ist, 

werden sich so iiberzeugende Unterlagen zusammen- 
stellen lassen wie im vorliegenden Fali. Darum sollte 

man mit Riicksicht auf die geologische Bedeutung der 
neuern Feinmessungen darauf bedacht sein, bei der in 

Aussicht genommenen Neutriangulierung Polnisch-Ober- 
schlesiens dem Umstande Rechnung zu tragen, daB eine 
Beeinflussung der Erdkruste durch tektonische Krafte ais 

sicher angenommen werden muB.
Alle Anzeichen deuten darauf hin, daB die Ver- 

schiebungen mit den Senkungen in innigem Zusammen- 
hang stehen und zeitlich mit ihnen zusammenfallen. Schon 
wenige Jahre nach Ausfiihrung der Beuthener Sonder- 
triangulation muBte Martin die Erfahrung machen, daB 
einige neu bestimmte Punkte (z. B. die Karfer Kirclie 
u. a.) trotz sorgfaltigsten Anschlusses an sein selbst ge- 

schaffenes Netz mittlere Richtungsfehler von ±11,7 bis 
±26,05" und mittlere Koordinatenfehler von ±0,120m 

in der Ordinate und ± 0,097 m in der Abszisse auf- 
wiesen. Dies hat seinen Grund keineswegs in Messungs- 

ungenauigkeiten oder unsichern Anschliissen an unter- 
baute Dreieckspunkte, sondern in der inzwischen ein- 
getretenen Lageanderung solcher trigonometrischer Punkte, 

die man nach den bisherigen Grundsatzen ais feste Aus- 

gangspunkte ansprechen zu diirfen glaubte.

Aber auch aus den Berechnungen der endgultigen 

Neigungen einzelner Dreieckspunkte, die nie vom Berg- 
bau beruhrt worden sind, laBt sich, bis zur ersten 
Triangulation zuriickgreifend, ganz einwandfrei die SchluB- 
folgerung ziehen, daB die Verschiebungen ebenso wie 

die Senkungen nicht erst in neuerer Zeit auftreten. Dafiir 
diene das folgende Beispiel:

S ta t ion  M a r ie n  kirche.

Richtungen, berechnet aus den endgultigen Ent-
Neigungen fer-

Zielpunkt
der 1.Triangulation

der Er- 
gSnzungs- 

trian- 
gulatlon

der Trian- 
tculation 

Martin 1905

der Trian- 
gulation 

Niemczyk 
1923

nun-
gen

ni

Radzionkau o 0 1 8 1 8 o N uli N uli N uli 6300
R oflberg . . 1 0 8 ° -5 5 '-5 2 ,9 " 5 5 '-5 6 ,1 '' 5 6 — 12,6" 5 6 '-1 8 ,3 " 1230
Beuthen ,
evgl. Kirche 1 5 2 ° -4 4 '-2 7 ,9 " 4 4 '-3 4 ,8 " 4 4 '-4 0 ,6 " 44'—59,4" 300
K onigs-
hutte,
Barbara-
kirche . . . 1 7 1 ° -2 3 '-1 0 ,3 " 2 3 '-2 7 ,8 " 2 3 '-3 2 ,4 " 5200

Die konstantę Zunahme der auf eine Nullrięhtung 
bezogenen Winkelbetrage, die hier wie auf mehreren 
andern Dreieckspunkten augenfallig ist, schlieBt die Ver- 
mutung, daB es sich um Messungsungenauigkeiten handeln 

konnte, von vornherein aus. Eine genaue Feststellung 
der Lagenanderung von Punkten, die seit der Ausfuhrung 
der ersten oberschlesischen Triangulation eingetreten sein 

mag, ware nur durch Messungen móglich, wie sie in 
Siidbayern in jahrelanger, muhevoller Arbeit ausgefiihrt 
worden sind. DaB die festgestellten Verschiebungen der 
Dreieckspunkte des oberschlesischen Industriegebietes zu- 

mindest bis in die Zeit der ersten Prazisionsmessungen 
der Landesaufnahme zuriickreichen, daran kann nach 

allem Vorhergesagten kein Zweifel mehr bestehen. 
Ihrer Feststellung in groBem Rahmen mussen mit dem 

Bergbau auch die geologische und die geodatische Wissen- 
schaft ihre Aufmerksamkeit schenken. (SchluB f.)

Polnisch-Oberschlesiens Bergbau- und Hiittengewinnung im Jahre 1922.

A n fan g  Juli 1922 ist auf G rund der E n tsch eid u n g  d es  
V ólk erb u n d es der g rd B teT eil von  O b ersch lesien  an P o len  iiber- 
g eg a n g e n . W ah ren d  sich  d e r O b ersch les isch e  B erg- und H iitten -  
m ann isch e V ere in  in K attow itz  b is dahin auf den  g an zen  
o b ersch lesisch en  Industriebezirk  erstreckt hatte, beschrankt er 
sich von  nun ab auf d e sse n  poln isch  g ew o rd en en  T e il, und  
d em en tsp rech en d  um faB t auch se in e  Jahresstatistik , dereń  
w ich tigste  E r g eb n isse  im  fo lg en d e n  b eh an d elt w erd en , nur 
die Industrie d ie se s  A b tre tu n g sg eb ie te s . Fiir friihere Jahre 
iieBen sich d ie  H au p tzah len  fiir P o ln isch -O b ersch lesien  nicht 
ohne S ch w ier ig k e it erm itteln , d esh a lb  sind d en  E rgeb n issen  
d es letzten  Jah res led ig lich  d ie  Z ah len  fiir 1921 geg en iib er-  
gestellt.

D ie Z ah len ta fe l 1 b ietet e in e  G e s a m t u b e r s i c h t  iiber  
die B ergbau- und H iitten g ew in n u n g  P o ln isch -O b ersch lesien s in 
den letzten  b eid en  Jahren. Zu V erg le ich szw eck en  h aben  w ir  
die Z ah len  fur g a n z  O b ersch lesien  in den  Jahren 1913 und  
1921 so w ie  fur d en  d eu tsch  g eb lieb en en  T eil d e s  L andes im  
Jahre 1921 d a n eb en g ese tz t .

An der S te in k o h len g ew in n u n g  von  g a n z  O b ersch le sien  
im Jahre 1921 w ar der p o ln isch  g e w o r d e n e  T e il b e i 22 ,35 M ili. t 
m it 75,41 % b ete ilig t, in der K oks- und Z in d ererzeu g u n g  uber- 
w o g  d a g eg en , w en n  auch nur um  ein g er in g es , der A nteil von  
D eu tsch -O b ersch les ien ; in der H erste llu n g  der N eb en erz eu g -  
n isse  h ie lten  sich b eid e  T e ile  annahernd d as G le ich g ew ich t. 
D er Erzbergbau g eh t g a n z  iib erw ieg en d  in dem  p o ln isch en  T eil 
um , der von der B raun eisen erzfórd eru n g und der G a lm e ig e w in -  
nung in dem  g en a n n ten  Jahr 100 b zw . fast 100% , von  d erZ in k -  
b len d eg ew in n u n g  83 und von  der B le ier zg ew in n u n g  74 % auf- 
brachte. E ntsprechend  erfo lgt auch , von  E isen  a b g ese h e n , 
die M eta lld arstellu ng  und -w eiterverarb eitun g  so  g u t w ie  aus- 
schlieB lich in  ihm , D eu tsch -O b ersch les ien  hat nur noch  e in e  
gan z g er in g fiig ig e  H erste llu n g  an Z inkblech  und B lei. Stark 
au sgesp ro ch en  ist ferner d ie  U b er leg en h e it  d e s  p o ln isch en  
T e ile s  auf d em  G eb ie t der E isen in d u str ie ; an der R oh
e isen erzeu g u n g  w ar er 1921 m it 64°/a und an der H er
ste llu n g  von  F ertigerzeu g n issen  der W a lzw erk e m it 83 °/0 b e 
teiligt.
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Z a h l e n t a f e l  1. B ergb au- und H iitte n g e w in n u n g  O b e r sc h le s ie n s  im  Jahre 1922.

1913 1921 1022

G an z O b ersch le sien
d avon  

D eu tsch - i P o ln isch - P o ln isch -O b ersch les ien

O b ersch le sien ±  g e g e n  1921
t t t t t t %

S t e i n k o h l e .............................. . . 43 801 056 29 631 725 7 285 468 22 346  257 25 521 451 + 3 175 194 +  14,21
B raun eisen erz  . . . . . . . 138 204 63 992 — 63 992 81 885 + 17 893 +  27,96
G a lm e i ....................................................... 107 787 37  634 66 37  56S 36  692 876 -  2,33
Z i n k b l e n d e ........................................... 400  387 216 753 3 6 4 0 0 180 353 173 043 _ 7 310 -  4,05
B leierz ....................................................... 52 572 19 389 5  088 14 301 15 250 + 949 +  6,64
S c h w e fe lk ie s ........................................... 7 658 3 331 1 432 1 899 1 620 279 -  14,69
K o k s ....................................................... 2  055  582 2 2 0 8  105 1 124 640 1 083 465 1 178 982 + 95 517 +  8,82
Z in d e r ....................................................... 14 6 3 1 7 203 568 103 453 100 115 152 060 + 51 945 +  51,89
T eer , T eerp ech , T e e r ó le  . . . 154 291 107511 49 874 57 637 5 8 6 4 5 + 1 OOS +  1,75 

+  1,69sc h w cfp ls  A m m nniak 35 447 31 789 16 009 15 780 16 046 + 266o vł i w i i ii> liiumaA « . i .
B e n z o l1 . ........................................... 24 506 24  881 12 100 12 781 13 476 + 695 +  5,44
P r e B s te in k o h le ..................................... 432  967 274 997 99 929 175 06S 198 058 + 22  990 +  13,13
R o h e i s e n ................................................. 994 601 598 970 215 870 383 100 401 071 + 17 971 +  4,69
O fenbruch  u s w ..................................... 741. 450 249 201 174 27 -  13,43
G u B w aren  11. S c h m e lz u n g . . . 83 846 45 637 22 360 23 277 26  844 + 3 567 +  15,32
S t a h l f o r m g u B ..................................... 22  0S1 30  344 21 674 8 670 11 816 + 3 146 +  36,29
H a lb zeu g  zum  V e r k a u f . . . . 218 395 2 5 7 1 8 9 160 655 96 534 114 969 + 18 435 +  19,10
F ertig erzeu g n isse  der W alzw erk e 957 146 626 92S 107 366 519 562 603 552 + 83  990 +  16,17
E r zeu g n isse  a ller  Art . . . . 327 562 193 482 2 106 277 87 205 115 889 + 28 684 +  32,89
S ch w efe lsa u re  (auf 5 0 °  um -

g e r e c h n e t ) . ..................................... 255 589 129 248 — 129 24S 181 825 + 52  577 +  40,68
w asserfre ie , f lu s s ig e  sc h w eflig e

Saure . . . .  ......................... 3 137 , 2 1 1 2 — 2 112 1 588 — 524 -  24,81
R ohzink (unraffiniert) . . . . '  169 439 62 930 — 62 930 75 610 + 12 680 4- 20,15
Z inkstaub (P o u ss ie r e )  . . . . 7 149 1 972 1 972 3 4 1 1 + 1 439 +  72,97
Z in k o x y d ................................................. — 362 ' 362 290 72 -  19,89
Z i n k v i t r i o l ........................................... — 887 887 1 055 + 168 +  18,94
K a d m iu m ................................................. 38,575 21,546 21,546  

19 513
24,777 + 3,231 +  15,00

Z in k b le c h ......................... ...... 4 9 2 3 2 20  951 1 438 22 679 + 3 166 +  16,23
B l e i ............................................................. 41 753 13 743 10 13 733 14 464 + 731 +  5,32
G l a t t e ....................................................... 2  904 619 — 619 811 + 192 +  31,02
S i l b e r ....................................................... 7,389 1,661 — 1,661 2,955 + 1,294 +  77,90

* Nur zum Teil angegeben. 2 AuBerdem 1025 Guterwagen hergestellt, 1897 Staatsbahn- bzw. Oiłłerwagen repariert und 23 groBe Konstruktionstelle her
gestellt, fur welche die O ewichtsmengen nicht angegeben werden konnen,

D a s letztjahrige E rgeb n is d er B ergb au- und H iitten - 
g e w in n u n g  v o n  P o ln isch -O b ersch lesien  w eist, w ie  au s Z a h len 
ta fel 1 zu  e n tn e h m en  ist, g e g e n  d as V orjahr im  g a n zen  g e -  
n om m en  e in en  betrachtlichen  Fortschritt auf. D ie  S te ink oh len -  
fo rd eru n g  erfuhr e in en  Z u w a ch s von  3 ,2  M ill .t  o d er  14,21% , 
an K oks w u rd en  9 6 0 0 0 1 od er  8 ,82  %, an Z inder 5 2 0 0 0  t oder  
5 2 % , an P reB ste in k oh le  23 000 t o d er  13%  m ehr h erg este ilt  
a is  lin Jahr zuvor. A uch  d ie  E isen in du str ie  ze ig t d u rch gan g ig  
h o h ere  G e w in n u n g sz iffe r n ; bei R o h e isen  b etru g  d ie  S te ig eru n g  
1 8 0 0 0  t od er  4 ,6 9 % , b e i F ertigerzęu gn issen  der W alzw erk e  
8 4 0 0 0 1 o d er  16,17 %. U n g iin stig  w ar led ig lich  das E rgeb n is der  
G alm ei- ( —900 t) und Z in k b len d eg ew in n u n g  ( —7 3 0 0 1). G leich -  
w o h l b e g e g n e n  w ir  b e i d en  M eia llh iitten erzeu g n issen  m it A us-  
n ah m e von  Z inkoxyd  d u rch w eg  h oh ern  G ew in n u n gsziffern .

W a s d en  S t e i n k o h l e n b e r g b a u  im  e in ze ln en  an langt, so  
stam m ten  von  der verw ertbaren  S te in k oh len fórd eru n g  d es  
le tzten  Jahres in H o h e  von  25,5 M ili. t, an d er  im  g a n zen  53  
G ruben  b ete ilig t w aren , 2 5 4 1 0 8 2 1 1 od er  99,57 % au s U n tertage-,
1 1 0 6 3 0 1 oder 0 ,43%  au s U b ertag e-B etr ieb en . D em  S eib stver-  
brauch d er  G ruben  d ien ten  2 6 1 2 0 3 6  t ;  dazu  traten 63 9 0 0 0  t, d ie  
u n en tgeltlich  an B eam te und A rbeiter a b g eg eb en  w urden , so  dali 
sich  der Selbstverbrauch  im  w eitern  S in n e  auf 3 2 5 1  000 t 
o d er  12,74 % der Fórderung b elie f. A n D a in p fm asch in en  und  
T u rb in en  w aren  896 vorh an d en  m it 4 3 3 2 1 4  P S . D a n eb en  
w u rd en  337 D yn a m o m a sch in en  n iit2 1 5 5 1 6 K W u n d  7534 Elektro- 
m otoren  m it 292 870 P S  g ezą h li. D ie  Z ahl d er  G rubenpferde  
b etru g  1546. D ie  B e l e g s c h a f t  b elie f sich  auf 144 6 0 5  M ann; 
d avon  w aren  95 497 o d er  66,04 % u n ter ta g e  und  49  108 M ann  
iib ertage  b esch aftig t. D ie  Zahl d er ju g e n d lich en  m ann lich en  
A rbeiter m ach te bei 6559 4 ,54  %, d ie  d er  w e ib lich en  A rbeiter

b ei 9845 6,81 % d er B e leg sch a ft aus. A n A r b e i t s s c h i c h t e n  
w u rd en  im B erich tsjahre 42,93 M ili. verfahren, d en en  3,64 Mili. 
en tg a n g e n e  S ch ich ten  g e g e n iib e r s te h e n . L etztere w aren zu
28,4  % auf K rankheit, 23 ,6  % auf en tsch ad igu n gsp flich tigen  
U rlaub und 46,3 % auf en tsch u ld ig tes  und  u n en tsch u ld igtes  
F eiern  zuruckzufuhren. A u ssta n d e  hatten  nur e in en  Schichten- 
ausfa ll v o n  1 8 0 0 0  S ch ich ten  od er  0,5 % zur F o lg ę . W enig  
h óh er w ar m it 24  541 und  19 145 d ie  Z ahl d er  S ch ich ten , w elche  
W a g en m a n g e l und b etr ieb stech n isch e  G ru n d e zur Ursache 
hatten . D ie  A r b e i t s l e i s t u n g  ste llte  sich  in  O bersch lesien  
im D u rch sch n itt d es  B erich tsjah res auf 0 ,596 je Schicht der 
G esa m tb e leg sch a ft, auf 0 ,914 je S ch ich t der U ntertagearbeiter , 
auf 4 ,499 je H au ersch ich t. Fiir g a n z  O b ersch le sien  lau teten  im 
Jahre 1921 d ie  en tsp rech en d en  Z ahfen  0 ,583 t, 0 ,910  t, 4 ,4 3 4 1. 
G e g e n  das le tz te  F ried en sjah r ist d ie  L e istu n g  in O b ersch lesien  
um  e tw a  d ie  H alfte  zu riick g eg a n g en . D a m a ls ergab  sich auf 
d en  K opf der G esa m tb e le g sc h a ft  ein  F ordersch ich tanteil von 
1,184 t und auf d en  U n terta g ea rb e iter  ein  so lc h e r  von  1,742 t. 
D ie  L o h n e  ze ig te n  d ie  durch d ie  G e ld en tw ertu n g  bedingte  
A u fw a rtsb ew eg u n g  und w aren  auf d en  K opf der G esam t
b e leg sch a ft im  D eze m b er  b e i 3 3 1 2 * #  (G esa m tlo h n ) je  vergiitete  
S ch icht 36,3 m ai s o  hoch  w ie  im  Januar, w o  s ie  91,20 Jt be- 
tru gen . Im e in ze ln en  ist d ie  L oh n en tw ick lu n g  fur d en  H a u e r  
in  der Z ah len tafe l 2  zur D a rste llu n g  gebracht.

A n H o lz  und S p ren gm itteln  verbrauchte der polnisch- 
o b ersch le sisch e  K oh len b ergb au  im  letzten  Jahr in sg esa m t die 
fo lg en d e n  M en g en : H o lz  70 0 6 2 0  cbm , S ch w arzp u lver  452211 kg, 
D yn am it, C h lorat und so n s tig e  S p ren gm itte l 4  458 628 kg, 
f lu s s ig e  Luft 253 177 1. D ie  en tsp rech en d en  Z ah len  je  T onne  
F órderung lau ten  : 0 ,027 cbm , 0 ,018 k g, 0 ,175  kg  und 0,010 1.
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Z a h l e n t a f e l  2 . E n tw ick lu n g  d e s  H a u er lo h n es beim  
Steinkoh lenbergbau  P o ln isch -O b ersch lesien s im  Jahre 1922.

Lei-
stungs-

Wirtschaftsbelhllfen

Monat
1922

Sozial- Rein- je verfahrene 
Schicht Oesamt-

Lohn je verfahrene Sch ich
Deputat

kohle

Urlaubs-
entscha-
digung

lohn'

-* Jt J i J t M

Januar . . 107,80 13,83 117,38 8,09 1,09 129,83
F ebruar. . 129,47 14,95 140,79 9,48 2,52 153,88
M a rz . . . 151,98 16,62 165,76 10,06 4,02 178,67
A p ril. . . 175,83 19,04 192,08 8,33 8,19 203,11
Mai . . . 199,72

206,89
20,85 218,02 12,94 14,84 232,82

Juni . . . 21,25 226,01 12,93 15,34 240,28
Juli . . . 275,61 20,82 293,83 18,30 15,23 314,11
A ugust . . 348 ,87 25,03 368,97 23,16 14,17 396,94
S e p te m b e r . 708,09 31,45 733,40 52,61 27,75 791,65
O ktober 9 0 9 , - 57 ,34 9 3 6 , - 76,52 27,06 1043,—
N o v e m b e r . 2 3 5 0 , - 198,96 2 4 9 6 , - 254,80 22,75 2806,—
D ezem b er . 3837 ,— 390,85 4065,— 568,47 47,92 4708,—

Im Jahres-
durchschn. 7 8 8 , - 67,55 8 3 4 , - 87,84 16,80 931 ,—

Z unahm e
D ez. 1922
g e g e n  Jan.
1922 . JC 3 7 2 9 , - 377,02 3948 ,— 560,38 46,83 4668,—

in X 3452,8 2726,1 3374,3 6926,8 4296,3 3590,8

1 Der Gesamtlohn ist je vergutete Schicht ermittelt, weil in ihm die 
Urlaubsentschadłgung enthalten ist.

D er O e s a m t a b s a t z  au ssch lieB lich  Selbstverbrauch und  
D ep u tatk oh le b etru g  in der zw eiten  Jahreshalfte (d ie  ein- 
sch lag igen  A n g a b en  w erd en  n icht fiir d as g a n ze  Jahr, sondern  
nur fiir d ie  le tz te n  se c h s  M on ate g e b o te n )  11099  000 t K ohle, 
67 4 5 0 0  t K oks und 71, 224 t P reB kohle. Innerhalb P o ln isch -  
O b ersch lesien s b lieb en  d avon  2 9 0 9 0 0 0  t K oh le, 347421  t Koks 
und 758 1 P reB k oh le , d ie sich  w ied er  w ie  fo lg t  vcrteilten .

Z a h l e n t a f e l  3. A b satz  innerhalb  P o ln isch -O b ersch lesien s
in der zw e iten  Jahreshalfte 1922.

K ohle

t

Koks

t

PreB
k oh le  

t '

A bsatz in sg e s a m t1 . . . . 2  9 0 9 1 0 4 347 421 758
u. z w . an  

e ig en e  W erke
a) K o k e r e i e n ......................... 775 093 — —

b ) H o c h o f e n ......................... — 234 821 —
c) so n s tig e  W erk e . . . 884 671 16 588 :—.

frem de K ok ereien  . . . . 203 273 .— —
B rik ettfa b r ik en ............................... 8 2 1 1 4 — —

frem de g ew e r b lic h e
B etriebe, L andw irtschaft
und H au sb ran d  . . . . 661 057 92 377 198

L a n d a b s a t z ..................................... 132 529 2 470 68
E isen b ahn d ien stk oh le,

-koks und -prefikoh le . . 170367 1 165 492

1 Ohne Sdbstverbraucli und Deputatkohle,

N ach  d em  iibrigen  P o len  g in g e n  2,48 M ili. t K ohle, 
161000  t K oks und 20 000  t P reB kohle, s o  daB der A bsatz  
im in land sich  in sg esa m t auf 5,4 M ili. t K oh le, 50S 000  t K oks,
21 000 t P reB kohle belief. D as A usland  erh ielt im  gan zen  
5,7 M ili. t K oh le, 166000  t K oks und 51 000 t PreB kohle. 
W eit iib erw ieg en d  w ar hieran D eu tsch lan d  b ete ilig t.

N eb en  ihm  kom m en a is A bnehm er p o ln isch -ob ersch le-  
sischer K ohle vornehm lich  noch  D eu tsch -Ó sterreich , D anzig , 
Ungarn und d ie  T sch ech o slo w a k ei in Betracht.

Z a h l e n t a f e l  4. A b satz P o ln isch -O b ersch lesien s nach dem  
A u s l a n d  in der zw eiten  Jahreshalfte 1922.

K ohle

t

K oks

t

PreB 
koh le

t

Anfuhr in sg esa m t . . . . 5 707 441 166259 50 693
d avon  nach

D e u t s c h l a n d ............................... 4 039 346 126 085 41 390
a) D eu tsch -O b ersch lesien  . 902 309 10 773 10 203
b) dem  iibrigen  D eu tsch lan d 3 137 037 115312 31 187

D eutsch-Ó sterreich  . . . . 1 185 376 23 120 8 908
T sch ech oslow ak ei . . . . 94 682 1 626 100

5 520 — w  ’
126 781 683 —
170 070 10 224 248

M e m e l ........................................... 24 371 1 056 _
D a n e m a r k ..................................... 5 203 408 _

16 433 20 47
825 — —

J u g o s la v ie n ..................................... 3 241 105 —
S e r b i e n ........................................... — 20 _
R u m a n i e n ..................................... 3 063 635 —
S ch w ed en  . . . . . . . 25 173 2  277 —

7 357 — —

U ber d en  A b sa tz  vo n  N e b e n e r z e u g n i s s e n  der K oks- 
g ew in n u n g  unterrichtet d ie  fo lg e n d e  Z u sa m m en ste llu n g .

Z a h l e n t a f e l  5. A b satz  an N e b en erz eu g n issen  P o ln isch -  
O b ersch lesien s in der zw eiten  Jahreshalfte  1922.

Rohteer

t

Teer
pech

t

Teer-
ole

t

Roh-
benzol
und

Homo-
logen

t

Schwe-
fel-

saures
Am-

inoniak

t

innerhalb P o ln isch -  
O b ersch lesien s . . . 15 906 2768 1838 3651 2068

nach dem  iibrigen  P o len 859 58 — 15 3921
nach D eu tsch -  

O b ersch lesien  . . . . 5 631 261 2824 505
nach dem  iibrigen  

D eu tsch lan d  . . . . 70 1533 637
nach d em  so n s tig e n  A u s

land, und zw ar: 
nach D a n z ig  . . . . 17

G esa m ta b sa tz 2 2 4 6 6 3087 1838 8023 7148

N e b e n  d em  K oh len b ergb au  tritt der i i b r i g e  B e r g b a u  
stark zuruck, der E isen erzb ergb au  vor a llem  hat nur e in e  sehr  
g erin ge B ed eu tu n g . Im B erichtsjahr zah lte  er nur sie b e n  in 
Betrieb b efin d lich e G ruben , d ie  in sg esa m t 239 A rbeiter b e 
schaftigten  und e in e  G esam tfórd eru n g  von  81 885 t a u fw ie se n . 
D ie se ch s  b etr ieb en en  Zink- und B leierzgruben  sind  d a 
g eg en  an seh n lich e  U n te r n e h m u n g e n ; ihre 6883 A rb eiter fór- 
derten im B erichtsjahr 36 6 9 2 1 G a lm ei, 173 043 t Z in k b len d e  
und 15 2 5 0 1 B leierz. K ok san sta lten  b esteh en  n eu n  in P o ln isch -  
O b ersch lesien  m it 1480 O fen , d ie  sam tlich  zur G ew in n u n g  
der N eb en erz eu g n isse  e in gerich tet s in d . In d ie  Ó fen  w urden  
im Berichtsjahr in sg e sa m t 1 726 000  t K oh le e in g e se tz t , von  
d en en  1 0 0 3 8 4  t au s D eu tsch -O b ersch le s ien  b zw . M ahrisch- 
O strau, d er w e it  i ib e r w ie g e n d e T e il a u s P o ln isch -O b ersch lesien  
stam m ten . A uf d ie  v ersch ied en en  K oksarten  verte ilte  sich  die  
E rzeu gu ng 1922 w ie  fo lg t :  t

S t i ic k k o k s ............................... 997 904
K le in k o k s ...............................181 078
Z i n d e r .....................................  66  683
L o s c h e .....................................  85 377

An N eb en erzeu g n issen  w urden  g e w o n n e n  47  682 t T eer, 5738 t
T eerpech , 4061 t T eero l, 16 046 t sch w efe lsa u res A m inon iak  
und 13 476 t B en zo l.
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In der P reB k oh len h erste llu n g  w a ren  227 L eute b esch aftig t. 
B ei e in em  K ohlenverbrauch  vo n  197 448 t w u rd en  198 058 t 
P reB kohle erzeugt.

D ie  H o c h o f e n i n d u s t r i e  O b ersch le s ien s  um faBt
22  H o ch ó fen , von  d e n e n  im  B erichtsjahr 15 m it 4038 A rbeitern  
in B etrieb  w aren . S ie  verbrauchten  an S ch m elzm ateria lien  
zu sa m m en  913 217 t, an Z u sch la g en  201 649 t und an Koks 
5 8 6 8 7 9  t. D ieser  w u rd e  zu 78,55 °/0 von  P o ln isch -O b er-  
s c h le s ie n , zu 10,93%  v o n  N ie d e r sc h ie s ie n  und 8 ,96  °/? aus  
D e u tsc h -O b e r sc h le s ie n  g e lie fert. V on  d en  in sg e sa m t ver- 
h iitte te n 5 8 5 0 0 0 t  E isen erz  stam m ten  a u sP o ln isch -O b e rsch les ien  
69  000  t, au s d em  iib rigen  P o len  53 000  t. A u s d em  A uslan d  
kam en d ie  fo lg en d e n  M en g en  h e r a n : E isen erz  463 054 t, 
M an gan erz 19 035 t, S c h w e fe lk ie s  42  468 t, S ch rot 29 452  t, 
Schlacken  und S in ter  a ller Art 237 626 t. D ie  letztjah rige  R oh- 
e ise n e r z e u g u n g  in H o h e  von  401 000  1 g lied er te  sich  nach  
S orten  w ie  fo lg t:  t

1. G ieB ere iro h e isen  . . . .  2 5 7 3 3
2. T h o m a s r o h e is e n ............... 1 7 6 3 1 4
3. S ta h le isen , S p ie g e le ise n ,

Ferrom angan  . . . . . .  194 761
4. P u d d e l r o h e i s e n ...............  4 263

D ie  E isen - und S tah lg ieB erei zah lte  13 B etr ieb e m it 25 K upol- 
ó fen , 2 F la m m ó fen , 8 S iem en s-M a rtin ó fen  und 1 K lein b esse-  
m e r e ia n la g e ; b esch a ftig t w u rd en  1562 A rbeiter. D ic  E rzeu gu n g  
b elie f sich  auf

26 844 t G u B w aren  II. S ch m e lzu n g
6  133 t S tah lform guB .

D er  FluB- und S c h w e iB e ise n sc h m e lz u n g  so w ie  dem  W alz-  
w erk sb etr ieb e  lie g e n  zeh n  W erk e o b  m it 18 775 A rb eitern ; s ie  
sind  a u sg esta tte t  m it 3  R o h eisen m isch ern , 4 K u p olófen , 
5  T h o m ask on vertern , 38  S iem en s-M a rtin ó fen , 3  T ie g e ló fe n  
5 E lek troófen , 13 P u d d e ló fen , 283 T ief-, R oli-, S ch w eiB ó fen  
u sw ,, ferner m it 58 W alzen straB en , 76 H am m ern  und 22  
P r essen . A n R o h e ise n ,W e rk sch ro t und H an d lersch rot w u rd en  
in sg esa m t 945 000  t verbraucht. D ie  M en g e  d e s  verw a n d ten  
E isen erzes  b e lie f  sich  auf 22 000  t, der V erbrauch an S te in k oh le  
auf 8 4 3 0 0 0 t , an K oks auf 1 7 0 0 0 1. A n F lu B eisen  w u r d e n 8 1 0 0 0 0 1 
h erg este llt , d avon  632 000 t au s S iem en s-M a rtin ó fen , 154000  t 
aus T h o m a sk o n v er tem , 19 000 t a u s E lek troófen , auBerdem  
5700  t S tah lform guB . D ie  S ch w eiB e isen h erste llu n g  b etru g  
6300  t. A n g e w a lz te m  FluB- und S ch w eiB e isen  ste llten  d ie  
W alzw erk e her 115 000 t H a lb zeu g , 604 0 0 0 tF e r t ig e r z e u g n is s e .  
U n ter  den  F er tig er zeu g n isse n  w aren  62 000  t E isen b a h n o b er-  
b au m ateria lien , 54 000  t G ro b b lech e , 114 000  t F e in b lech e .

D ie  Z ahl der V er fe in eru n g sb etr ieb e  b etru g  3 3 ; ihr Eisen- 
verbrauch b e lie f sich  im B erichtsjahr auf 148 000  t. U n ter  Ver- 
w e n d u n g  von  119 000  t S te in k oh le  und  11 000  t K oks lieferten  
s ie  e in e  E rzeu g u n g  von  116 000  t.

N eu n  B len d erósth iitten  m it 2422 A rbeitern  ste llten  204000  t 
a b g eró ste te  B len d e und 182 0 0 0 1 50°/0 ig e  S ch w efe lsa u re  her. 
D ie R oh zin k d arste llu ng  w e is t  z w ó lf  H iitten  auf m it 6000 Arbei
tern. V erbraucht w urd en  3 8 0 0 0  t G a lm ei und 2 0 9 0 0 0  t geróstete  
B len d e. D er B ren nstoff- und R eduktionsm itte lverbrauch  der 
Z inkhutten  um fafite  471 0 0 0 1 K oh le und 155 000 t Z inder. Die 
E rzeu g u n g  b estan d  aus 76 000  t R ohzink  (unraffin iert), 3000 t 
Z inkstaub, 1055 t Z inkvitrio l. D ie  W eiterverarb eitu n g  d es Roh- 
zinks erfo lg t auf fiinf B lech w a lzw erk en , d ie  22  679 t Zinkbleche  
h erste llten . A n B lei- und S ilb erh iitten  w e is t  O b ersch le s ien  zw ei 
auf m it 749 A rbeitern . A n S ch m elzm ateria lien  w urd en  ver- 
braucht 18 836 t B leierz, 280 t H o ch o fen b le i und Z inkblei und 
1229 t A ltblei. D ie  E rzeu g u n g  um faB t 14 0 0 0 1 B lei, SI 1 t Glatte, 
2955 k g  S ilber.

Z um  S ch lu sse  se i n och  e in e  U b ers ich t iiber d ie  im  pol- 
n isch -o b ersc h le sisc h e n  B ergbau  und H u tte n w e se n  beschaftigten  
A rb eiter g e b o te n .

Z a h l e n t a f e l  6. Z ah l der im p o ln isch -o b e rsch les isch en  
B ergbau  und H u tte n w e se n  b esc h a ftig ten  A rbeiter.

B etr ieb szw e ig 1921 1922

S t e i n k o h l e n g r u b e n ........................ 137 783 144 605
E i s e n e r z g r u b e n ............................... 240 239
Zink- und B le ierzgru b en  . . . 6 5 3 4 6 883
K o k s a n s t a l t e n ..................................... 3  564 3 800
Brikettfabriken . .............................. 263 227
H o c h o fe n b e tr ie b e ............................... 3 827 4 038
E isen - und S ta h lg ieB ereien  . . 
FluB- und S ch m eiB eisen -

1 392 1 562

erze u g u n g , W alzw erk b etr ieb e . 17 958 18 775
V erfe in eru n g sb etr ieb e  . . . . 9  358 10 688
Z in k b len d erósth iitten  . . . . 2 291 2 422
R o h z in k h ii t t e n ..................................... 5 890 5 956
Z in k b le c h w a lz w e r k e ........................ 941 1 050
B lei- und S ilb erh iitten  . ,t . . 748 749

zu s. 190 789 200 994

D ie  B e leg sch a ftsza h l d e s  S te in k o h len b erg b a u es  w ar bei 
1 44605  M ann im letzten  Jahr erh eb lich  gróB er a is d ie  Zahl 
der 1913 im S te in k oh len b ergb au  von  g a n z  O b ersch le sien  vor- 
h an d en en  A rbeiter (1 2 3 3 4 9 );  d a g e g e n  w u rd e d ie G esam tzahl 
d er A rb eiter im B ergbau  und H u tte n w e se n  von  O bersch lesien , 
d ie  sich  1913 auf 199375  b e lie f, nur um  ein  G er in g es  iiber- 
troffen .

U M S C H  A U.
Verhiitung von Bremskammerbranden durch selbsttatige 

Absperrung der PreBIuftzufuhr zum Haspel.
In fo lge  d er trotz a ller V erb ote , W arn u n g en  und U n g liick s-  

fa lle  a n sch e in en d  u n au srottb aren  N e ig u n g  au sfah ren d er B erg
leu te , sich  se lb s t  ab zu b rem sen , sin d  h au fig  B rem skam m erbrande  
en tsta n d en , d ie  m ehrfach  auch  sc h w ere  S ch la g w etter - und  
K o h len sta u b e x p lo s io n en  h erb eigefu h rt h ab en , D ie  L eute fahren  
d ab ei m eist nach g er in g er  Ó ffn u n g  d e s  P reB luftzufuhrungs- 
v en tiis  b ei a n lieg en d er  H a sp e lb rem se  im K orbę herunter und  
la ssen  nach d em  A b ste ig e n  am  F iillort d en  H a sp e l w eiter -  
lau fen , w o b e i d ie  B rem sk lótze durch d ie  sta n d ig e  R eib u n g  
im m er heiB er w erd en  und sch lieB lich  in Brand g era ten  k ónnen .

Ein e in fa ch es M ittel zur V erh iitu n g  derartiger B rande  
b ild en  se lb stta tig e  V orrich tu n gen , d ie  durch A bsch.neiden  der  
P reBIuftzufuhr d en  H a sp e l st illse tzen , n ach d em  d er K orb am  
F ullort a n g e la n g t i s t 1. S ie  h ab en  so n s tig e n  V orrich tu n gen

1 vgl. G luckauf 1923, S. 197.

g e g e n iib e r  d en  V o rle il, daB s ie  n eb en  ihrem  eigentlichen  
Z w eck  d ie  P reB lu ftvergeu d u n g  d e s  w e iter la u fe n d en  H aspels  
verh indern .

B ei der in A b b . 1 w ie d e r g e g e b e n e n  V o r r ic h tu n g ’ d ieser  
Art, d ie  auf m ehreren  S tin n eszech en  v erw e n d et w ird , ist an 
dem  e in en  E n d e d e r T r o m m e lw e lle  a d e s  H a s p e ls  d ie  G ew in d e-  
sp in d el b b e fe s t ig t, auf d er sich  d ie  durch e in e  F uhrung in 
senk rech ter S te llu n g  g e h a lte n e  W an d erm utter  c d er  jew eilig en  
D reh rich tu n g  d e s  H a sp e ls  en tsp rech en d  nach rechts oder 
links b e w e g t . S p in d e lla n g e  und -g e w in d e  sind  so  b em essen , 
daB kurz nach d er A nkunft d e s  F órderkorbes am  Fullort die 
S te llsch rau b e d der W an d erm utter  d en  um  e in en  Drehpunkt 
b e w e g lic h e n  H e b e l e beruhrt. D adurch  w ird  nach Uber- 
tra g u n g  durch d as G e s t a n g e /  d er  H a n d h e b e l der in seiner  
in d er  Z e ic h n u n g  w ie d e r g e g e b e n e n  S te llu n g  e in e  D ruckfeder  
im  In n em  d es S eh n elIsch luB ven tils A g e sp a n n t halt, fre igegeb em

1 Ausgefuhrt von der Firma Emil Wolff, Maschinenfabrik & EisengieBerei 
O. m. b. H . in Essen.
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A bb. 1, H a sp e i m it S ch n elisch lu B ven til.

s o  daB sich  der m it der F eder verbunderie V en tilk e g e l auf 
d en  V en tils itz  preB l und d a m it d ie  Luftzufuhr zum  H asp ei 
absperrt.

D reh t sich  d er H a sp e i nach der e n tg e g e n g e se tz te n  
R ichtung, so  b e w e g t  sich  d ie  S te llsch ra u b e  c auf der G e w in d e -  
sp in d el b nach  links und stóB t, kurz n ach d em  d er Korb d a s  
F uliort erreicht hat, auf d en  an d em  G e s ta n g e  i an geb rach ten  
N o ck en  k, w od u rch  in der o b e n  b csc h r ieb en en  W e ise  der  
H a n d h e b e lg - d e s  E in laB ventils h fr e ig e g e b e n , d ie  L uftzufuhr  
a b g esp errt und der H a sp ei s t illg e se tz t  w ird .

E in e In b etr ieb n ah m e ist erst w ied er  m ó g lich , w e n n  d ie  
F ed er d e s  V en tils m it H ilfe  d e s  H a n d h e b e ls  g vo n  n eu em  
g esp a n n t w ird . D urch  e n tsp rech en d e  E in ste llu n g  d e s  A n- 
sc h la g e s  kann d ie  A u sló su n g  d e s  S ch n ellsch lu B v en tils  zu be- 
l ieb ig er  Z e it er fo lg en .

D a b ei V e r w e n d u n g  von  K o ep esch e ib e n  d ie  G efah r d e s  
S eilru tsch es vorlieg t, s o  daB d ie  A u s ló su n g  d e s  V en tiis  zu  
fruh erfo lgen  und der Korb im  S ch ach t h a n g en b le ib e n  
kann, w ird  das Sch n ellsch lu B ven tiI in so lc h e n  F allen  vorte il-  
haft im  S ch ach te  se lb s t  a n g eo rd n et. Z w e ck m a B ig erw e ise  
bringt m an e s  d ort ob erh alb  der H an g eb a n k  derart an , daB 
d ie  O b erk an te d e s  a n k o m m en d en  K orbes o d er  G e g e n g e -  
w ich tes  e in en  H e b e l u m le g t, m it d e sse n  H ilfe  d ie  F ed er im  
V en til a u sg e lo s t  und d ie  D ruckluftzufuhr zum  H a sp e i g e -  
sperrt w ird.

A bb . 2. 
S elb stsch lu B ven til.

U m  zu  verh iiten , daB der  
H a sp e i von  se lb s t  w ie d e r  anlauft, 
w en n  z. B. d ie  P reB luftzufuhr aus 
irg en d w elch en  G runden  g e g e n  
S ch ich ten d e  u n terb u n d en  w ar und  
der H asp elfiih rer  v e r g e sse n  hatte , 
d as E in stróm ven til ab zu ste llen , 
h ab en  v ersch ied en e  Z ech en  d es  
R uhrbezirks d as von  d erse lb en  
Firm a h erg este llte  S elb stsch lu fi-  
ventil (s . A bb . 2 ) e in geb a u t, das  
a is  V en tilk eg e l d en  in d em  R otguB- 
zy lin d er a v ersch ieb b aren  T auch-  
k otben  b m it der D ru ck fed er c 
enthalt. D er Z ylinderraum  ist m it der A uB enlu ft durch einen  
m it d em  E n tlu ftu n gsh ah n  d v ersch lo ssen en  Kanał und m it dem  
Raum  unter d em  V en tilk eg e l durch d ie  B oh ru n g  e, d ie  A usspa- 
r u n g /u n d  d ie  Ó ffn u n gen  £  in der Z y lin d erw a n d u n g  verbunden. 
W ahrend  d e s  H a sp e lb e tr ieb es , b ei d em  d ie  P reB luftleitung  
unter D ruck steh t, b efin d et sich  der V en tilk e g e l b bei zu- 
sa m m en ged ru ck ter  F ed er c in ein er  S te llu n g , in der sein  
o b erer  Rand d en  Z y lin d erd eck el k u n m itte lbar beriihrt. Bleibt 
nun d ie  PreB luftzufuhr au s irg en d w elch en  G ru n d en  aus, so 
driickt d ie  zu sa m m en g ep reB te  F ed er c d en  K egel b b is  auf den 
V en tilsitz  i heru n ter (s . A bb. 2 ), w od u rch  d ie K egelw an d u n g  
d ie  Ó ffn u n g en  g freig ib t. S etzt dann  d er  D ruck in A b w esen h eit  
d e s  H a sp elw a r ters w ie d e r  e in , so  stróm t d ie  PreBluft nicht 
nur u n ter  d en  V en tils itz , so n d ern  auch  durch d ie  B oh ru n g e 
und d ie  Ó ffn u n g e n / und g in d en  Z ylin d er b. D a  d er  Innen- 
flachenraum  d e s  V en tilk e g e ls  groB er ist a is d ie  F lachę unter 
d em  V en tilsitz , en tsteh t im Z ylin d er ein durch d ie  F ed er noch  
g e ste ig er ter  U berdruck , d er d en  V en tilk e g e l w eiterh in  fest 
auf d en  V en tils itz  gep reB t halt. D ie  P reB luftzufuhr bleibt 
a lso  u n terb roch en , und der H a sp e i kann n ich t v o n  se lb s t  an- 
lau fen . E rst w e n n  d er  H a sp e lw a rter  d en  E ntlu ftu n gsh ah n  d 
ó ffn et und m ehr P reB luft durch d en  K anał, d e sse n  Quer- 
schn itt groB er a is d erjen ig e  der B oh ru n g  e i s t ,  au s dem  
Z ylin d er in s Freie a u sstróm t, a is n ach d rin g en  kann, h eb t der 
jetzt u nter d em  V en tils itz  e in treten d e  U berdruck d en  Ventil- 
k eg e l w ied er  unter g le ic h z e it ig e m  V ersch luB  der Ó ffn u n g ^  
bis an  d en  Z y lin d erd eck el h o ch , so  daB d em  H a sp ei von 
n eu em  PreB luft durch d a s V en til zuflieB t.

B e r g a ss e ss o r  F, W . W  e d d i n g , E ssen .

W I R T S C H A F T L I C H E S .
AuBenhandel derV er. Staaten in Eisen und Stahl im R echnungs- 

ja lir  Juli 1922 b is ju n i 1923. W ah ren d  sich  d ie  E isen au sfu h r  
der V er. S taa ten  in d er  B erich tszeit g e g e n  d en  en tsp rech en d en  
v o rh erg eh en d en  Z eitraum  b ei 1,82 M ili. t auf e tw a  d erse lb en  
H ó h e  h ielt, erfuhr d ie  E infuhr e in e  u n g e w ó h n lic h e  S te ig eru n g , 
in d em  s ie  von  1 8 6 0 0 0  t au f 1,11 M ili. t w u ch s. D e r  A usfuhr-  
iiberschuB  schrum p fte in fo lg e d e sse n  v o n  1,54 M ili. t auf 7 0 0 0 0 0 1 
zu sa m m en . D ie  S te ig eru n g  der E infuhr ist in so n d erh e it  auf 
d ie  g e w a lt ig e  Z u n a h m e d e s  B e zu g s an au sla n d isch em  R oh
e isen  zu riick zu fuh ren ; letztere  erklart sich  au s d er R iickw irkung  
d e s  letztjah rigen  B erg a rb eitera u ssta n d es auf d ie  R o h e ise n 
e rze u g u n g  d e s  L andes. D ie  b etreffen d en  B e z iig e  m ach ten  bei 
6 5 5 0 0 0  t m eh r a is d ie  H a lfte  d er  G esam te in fu h r  aus. V on  
d iese r  M e n g e  kam en  a lle in  4 1 0 0 0 0 t  aus G roB b ritan n ien ; Frank
reich  lie ferte  9 6 0 0 0  t, B e lg ien  59  000 t, D eu tsch la n d  2 3 0 0 0  t. 
A uch  d ie  E infuhr von  Schrot, d ie  in d er  H a u p tsa ch e  aus  
K anada sta n im te  (1 6 1 0 0 0  t), w ie s  m it 2 2 7 0 0 0  t g e g e n  5 1 0 0 0  t 
e in e  betrachtliche Z u n a h m e auf, D ie  E infuhr von  E isen erz  
erfuhr an n ah ern d  e in e  Y ern eu n fach u n g , in d em  s ie  sich  von  
2 6 4 0 0 0  t auf 2 ,26  M ili. t h ob . U nter d en  B e zu gslan d ern  n im m t  
S c h w ed en  m it 6 4 9 0 0 0  t d ie  erste  S te lle  e in , d ich t g e fo lg t  vo n

Kuba m it 6 3 8 0 0 0  t. E in ze lh e iten  iiber d ie  E i n f u h r  an Erz 
so w ie  an  E isen  und Stahl in der B erich tszeit sin d  aus der 
fo lg e n d e n  Z u sa m m e n ste llu n g  zu  en tn e h m en .

Z a h l e n t a f e l  1. E isen ein fu h r.

R ech n u n gsjah r ± 1923
E rzeu gn is 1922 1923 g e g . 1922

I.t 1. t 1.1

M a n g a n e r z ..................................... 257 20S 306 610 + 49 402
264 318 2 255 951 +1 991 633

M a g n e s i i ........................................... 76 712 125 774 49 062
40  472 655 286 + 614 814

F e r r o m a n g a n ............................... 30  799 114 187 + S3 3SS
F e r r o s i l i z iu m ............................... 11 011 17 937 + 6 9 2 6

50 969 226  502 + 175 533
H a l b z e u g ..................................... 17 478 25  511 + 8 033
S ch ien en , L aschen  . . . . 2 9 1 0 5 24 791 _ 4 314
F o r m e i s e n ............................... ...... 1 525 10 696 + 9 171
S t a b e i s e n ..................................... 2 9 1 9 10 991 + S 072
W e i B b l e c h ..................................... 356 9 976 + 9 620

G e s a m t e i s e n e i n f u h r 1 8 6 1 8 6 1 111 929 + 925 743
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In der A usfuhr sin d  w ie  in der G esam tziffer  auch b ei der 
Mehrzahl der E in ze ler zeu g n isse  k ein e  groB en V ersch ieb u ngen  
eingetreten . H erv o rg eh o b en  se i der R uckgang d es A usland-  
versandes von  S tah lb lech en  auf annahernd  ein  D rittel (1 0 1 0 0 0 1 
gegen  2 9 9 0 0 0  t) so w ie  d ie  S te ig eru n g  der A usfu h r von  H alb-  
zeug von  6 3 0 0 0  auf 1 1 3 0 0 0  t und von  S tab eisen  von  107000  
auf 1 7 0 0 0 0  t. E in zelh eiten  iiber d i e ' A u s f u h r  bietet d ie  
fo lgen de Z ah len tafe l.

Z a h l e n t a f e l  2 . E isenausfuhr.

E rzeu gn is
R echnungsjahr

1922 1923 
1. t 1. t

1  1923 
g e g . 1922 

1 .1

R o h e is e n ........................................... 28 330 31 891 + 3  561
F e r r o m a n g a n ............................... 1 021 3 638 + 2 6 1 7
F e r r o s i l i z iu m ............................... 463 931 + 468
A l t e i s e n ........................................... 60 875 40 074 — 20  801
H a l b z e u g ..................................... 6 3 1 2 7 113 377 + 50 250
S t a b e i s e n ..................................... 106 863 169 556 + 62 693
W alzdraht . . . . . . . 41 123 24 830 — 1 6 293
P l a t t e n ........................................... 119 851 109 124 — 10 727
V erzinktes B l e c h ........................ 82 172 112 744 + 30  572
W e i B b l e c h ..................................... 7 8 551 83 434 4 883
Stahlblech ..................................... 299 328 1 0 1306 - 1 9 8  022
E i s e n b l e c h ..................................... 6 639 12 654 + 6 0 1 5
B andeisen , R óhrenstreifen 25 033 38 312 + 13 279
F orm eisen , u n b earb eite t . . 113 224 1 12114 1 110

„ , b earb e ite t . . . 23 281 86 724 + 63 443
S t a h ls c h ie n e n ............................... 240 162 2 4 0 4 7 7 315
E isen b ahn lasch en , -w e ich en  . 23 962 37 991 + 14 029
S ch m ied eeisern e R óhren  . . 161 857 170 845 + 8 988
G u B eisem e „ . . . 26 377 44 695 + 18 318
D r a h t ............................... 83 840 94 684 + 10 844
Stacheldraht . . . . . . 42  363 83 290 + 40 927
D ra h tg ew eb e  . . . . . . 6 2 2 1 1 579 .

D r a h t s e i l e ..................................... 2 3 1 2 1 6 0 8 6 . .

D r a h t s t i f t e ..................................... 51 286 34 829 — 16 457
andere N a g e l ............................... 7 1 2 6 S 458 + 1 332
H u fe is e n ........................................... 703 1 109 + 406
N ieten , Schrauben  . . . . 14 705 18 858 + 4 153
R a d s a tz e .......................................... 8  1 7 8 1 17 274
E isenguB  . . . . . . . 5 2 3 3 1 9 9 8 4 .

StahlguB . . . . . . . . 1 2 4 9 1 3 3 5 3 : . ■<. ■ ■

S c h m ie d e s t u c k e ......................... 1 2 6 2 1 2  558 •

G e s a m t a u s f u h r 1 721 418 1 816 329 + 94 911

1 Ausschl. der vor dem 1. Januar 1922 ausgefiihrten Mengen.

E iseneinfuhr und K ohlenausfuhr Britisch-Siidafrikas 
im Jahre 1922.

Im le tz ten  Jahr v erze ich n ete  d ie  siidafrikanische U n ion  
eine betrachtlich  g e s te ig e r te  E infuhr an E isen erzeu g n issen , im  
beson d ern  w ie s  d er  B ezu g  vo n  verzinktem  B lech ( +  24 000 t) 
und von  R óhren  ( +  7000 t) h ó h ere  Z iffern auf. D a g e g e n  g in g  
die A usfuhr von  K oh le v o n  1,7 auf 1,4 M ili. 1.1 zuriick.

E rzeu gn is
1921 

1. t

1922 

1 .1

± 1 9 2 2  
g e g . 1921 

l . t

E i n f u h r :
Stah lstabe, S ta b e isen  , . - 1 0 4 6 6 1 2 1 8 9 +  1 7 2 3
Róhren . . . . . . . . 15 855 23 063 +  7 208
B l e c h e ......................... ..... 6 060 4  922 -  1 138
V erzinktes B lech  . . . . 1 6 5 2 4 4 0 1 8 0 +  23 656
W e i B b l e c h ............................... 2 117 3 500 +  1 383

A u s f u h r  an K oh le  . . . . 1 650  097 1 379 311 - 2 7 0  786

A uBenhandel Schw edens an Eisen und Stahl 
im ersten Halbjahr 1923.

N ach  d er  en g lisch en  Zeitschrift > T h e  S ta tist* 1 w ie s  d ie  
Ausfuhr S c h w e d e n s in E isen  und Stahl in der 1. H a lfte  d. J, 
gegen  d ie  en tsp rech en d e  Z e it d e s  V orjahres e in e  Z unahm e

1 The Statist vora 2S. 7. 23.

von  rd. 1 8 000  t au f; der g le ich en  S te ig eru n g  b e g e g n e n  w ir  
bei der A usfuhr, E in zelh eiten  b ietet d ie  fo lg e n d e  Z u sam m en -  
stellung.

1. H alb jahr
1922 1923 

t ; t

±  1923 
g e g . 1922

t

E i n f u h r  in sg esa m t . . . 54 260 72 199 + 17 939
d a v o n :
R oheisen  .................................... 6 727 1 0 2 1 8 + 3  491
F errom angan und -silizium 109 52 57
M agn esit ..................................... 242 420 + 178
gew a lz te  B lócke und Stabe 13 777 21 658 + 7 881
S c h ie n e n .................................... 14 526 4  328 10 198
W e iB b le c h e .............................. 2  528 3 836 + 13 0 8
andere B leche und P latten 4 553 16 928 + 12 375
kaltgew alzte  od er  g e z o g e n e

B a r r e n ..................................... 365 425 + 60
gu B eisern e R ohren . . . 7 580 7 2 1 3 367
sch w eiB eisern e R óhren . . 3 853 7 121 + 3 268

A u s f u h r  in sg esa m t . . . 81 396 99 295 + 17 899
d a v o n :
R o h e i s e n .................................... 22 569 52 032 + 29 463
Ferrom angan und -siliz iu m 2 1 8 5 7 526 + 5 341
Blocke . .................................... 2  443 1 877 566
B ram m en . . . . . . . 228 270 + 42
Rohbarren . . . . . . 3  360 5 574 + 2 2 1 4
gesch m ied ete  Barren . . 12 7 3 1 888 + 615
warm  g ew a lz te  Barren . . 18 765 9  337 _ 9  428
kaltgew alzte o d er  g e z o g e n e

Barren . . . . . . . 1 249 865 _ 384
K niippel . . . . . . . 1 312 1 210 _ 102
D r a h t e i s e n .............................. 4  640 2  383 -r- 2  257
B leche und P latten  . . . 647 269 _ 378
k a ltg ezo g en e  R óhren . . 285 31 _ 254
andere R óhren . . . . . 1 301 340 — 961
Draht, g e z o g e n  od er  kalt-

g e w a lz t ..................................... 692 256 436
2 3 1 9 2  303 16

A l t e i s e n .................................... 14 653 8  667 — 5 986
E isen erz . . . . . . . 2 084 104 2 631 299 +  547 195

Bestand der Eisen- und Stah lindustrie der Ver. S taaten  im  
Jahre 1921. N ach  d er n eu esten  G ew erb ez a h lu n g  der Ver. 
Staaten  um faB te d ie  E isen - und S tah lindustrie  im  Jahre 1921 
16571 W erk e m it 1 0 3 0 2 4 8  A n g este llten  und A rbeitern . D er  
W ert der vo n  den  betreffen d en  U n tern eh m u n g en  h erg este llten  
E rzeu gn isse b elief sich  auf 5 ,59 M illiarden  $ . U n gefah r ein  
Y iertel der A n g este llten  und A rbeiter, ein  D rittel der Er-

Zahl
der

B etrieb e

Be-
sch aftig te
P e r so n e n

W ert der  
E rzeu gu n g  

in sg e s . I je  M ann  
M ili. $  | $

E isen- und S tah l
industrie in sg es . . 16571 1 0 3 0  248 5 592 5 428

d a v o n : 
R o h s t o f f e  her- 
ste llen d e B e tr ie b e . 628 2 5 4  213 1 901 7 480

H och ófen  . . . 134 18 698 420 22  450
Stahl- und W alz- 

w erk e . . . . 494 235 515 I 482 6 290
F e r t i g e r z e u g -  

n i s s e  h erste llen d e  
Betriebe . . . . 15 943 776 035 3  691 4 755
G ie B e r e ie n . . . 9 0 1 3 321 363 1 5 6 6 4  872
Briickenbau* 

anstalten  u, dgl. 1 021 3 2 8 9 7 250 7 602
M asch inen- 

fabriken . . . 296 35 567 199 5 6 0 9
W erkzeug- und  

K leineisen - 
fabriken . , , 1 042 41 181 146 3  537
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z e u g n iss e  und e in  F iin fu n d zw a n z ig z ig ste l der Z ah l der betref- 
fen d en  W erk e en tfa llen  auf d ie  E isen - und S tah iin d u strie  im  
en g ern  S in n e , w ah ren d  d er R est sich  auf d ie  Z w e ig e  der M e- 
ta ilin d u strie  yerteilt, b e i d er E isen  und Stahl d ie  in der H aupt- 
sa c h e  yerarb eiteten  R oh sto ffe  s in d . D a b ei h an d elt e s  sich  vor

a llem  um  d ie  E isen g ieG ereien , d ie  M a sch inenb au an sta lten , die 
B riickenbauanStalten s o w ie  d ie  D am p f- und G asm asch in en -  
fabriken. D ie  v o rsteh en d e  Z u sa n im en ste llu n g  g ib t e in en  Uber- 
blick iiber d ie  G lied eru n g  der am erik an isch en  E isen - und Stahl- 
in d ustrie  in d em  eb en  u m sch rieb en en  S in ne .

W óchentliche lndexzahlen>.

Stichtag

K l e i nh  a n d c l

Reichsindex 
einschl. Bekleid.

±
ion-i ees-Vor-1913 — 1 * woche

I %

Teuerungszahl 
> Essen* 

einschl. Bekleid.

1913 =
. geg^Vor- 
1 woche 

1 °/o

Woche
vora

Teuerungs* 
meBziffer der Ind.- 
und Handelszeit. 
einschl. Bekleid. 
und Kulturausg.

geg/Vor- 
“  woche 

°/o

1913 =  1

O r o B h a n d e l

GroBhandelsindex 
der Industrie- und 

Handelszeitung

I ±
geg. Vor- 

" 1 woche 
I °/o

1913:

Stichtag

GroBhandelsindex 
des Stat. Reichsarats

1913 =  1
gegivor.

woche
°/o

GroBhandeIsindex 
des Berllner Tagebl.

1913 =  1

±
geg.Vor-

woche

°/o

4. Juli 
u. „
16. „
23. „ 
30. „

6. A ug. 
13. „ 
20 . „ 
27. „

3 .Sept. 
10, „ 
17. „
24. „

1 Okt.

21511
2 8 8 9 2
3 9 3 3 6
7 1476

149531
4 3 6935
7 5 3733

1183434
1845261
5 0 5 1 0 4 6

14244900

28000000

40400000

+  34,31  
+  78,57  
+  36,15  
+  81,70  
+  109,20  
+  192,20  
+  72,50  
+  57,01 
+  55,92  
+  173,73  
+  182,02  
+  96,56  
+  44,29

2 8 955  
4 0 7 1 9  
8 0 003  

148039  
4 1 1418  
7 9 3 9 5 0  

1225 644 
2 0 5 8 1 4 6  
6 1 5 4 7 0 7
16690807

37872373

45743443|

126121549

+  40,63  
+  96,48  
+  85,04  
+  177,91 
+  92,98  
+  54,37  
+  67,92  
+  199,04  
+  171,19  
+  126,91 
+  20,78  
+  175,72

3 0 .6 ,
7 .7 ,

14.7,
2 1 .7 ,
2 8 .7 ,

4 .8 ,
11.8, 
18.8,
2 5 .8 ,

1.9,
8 .9 ,

15 .9 ,
2 2 .9 ,

6.7.
13.7.
20.7.
27.7.

3.8.
10.8.
17.8.
24.8.
31.8.

7.9.
14.9.
21.9.
28.9.

15718  
2 0 2 7 9  
2 5 9 9 2  
38091  
7 8 018  

176789  
43 9 9 1 9  
7 22427  

1188267  
2 2 0 8 3 7 9  
7 7 0 4 7 0 6

18 564 5 56 

329S2431

+  29,02  
+  28,17  
+  46,55  
+  104,82  
+  126,60  
+  148,84 
+  64,22  
+  64,48  
+  85,85  
+ 2 4 8 ,S9 
+  140,95 
+  77,66

3 9 0 6 9
5 0 1 2 8
6 7990

107182
2 4 0597
6 7 9547
9 0 3 1 4 7

1372842
2 2 3 0 7 6 2
5862221
18 943 814 

47009773 

48960745

+  28,31 
+  35,63  
+  57,64  
+ 1 2 4 ,4 7  
+  182,44  
+  32,90  
+  52,01 
+  62,49  
+  162,79  
+ 3 2 3 ,1 5  
+  148,15 
+  4,15

3. Juli 
10. „
17. „
24. „ 
31. „

7. A ug. 
14. „ 
21 . „ 
28. „ 

4.S ep t. 
11 . „
18. „
25. „

2. Okt.

3 3 8 2 8  
4 8 6 4 4  
5 7 4 7 8  
7 9 4 4 2  

183510  
483461  
6 6 3 8 8 0  

124 6 5 9 8  
1 6 9 5 1 0 9  
2 9 8 1 5 3 2
11513 231 

36000000 

36200000 

84 500000

+  43,80  
+  18,16 
+  38,21 
+  131,00  
+  163,45  
+  37,32  
+  87,77  
+  35,98  
+  75,89  
+ 2 8 6 ,1 5  
+ 212,68 
+  0,56  
+  133,43

3 8 0 3 0  
4 9 6 6 0  
6 2 4 0 0  
8 9 1 8 9  

2 10847  
615161  
8 42100  

150 0 9 8 0  
2 2 8 1 7 0 0  
4 2 2 1 3 1 0

16527000

44897000

46060000

108400000

+  30,58  
+  25,65 
+  42,93 
+  136,40 
+  191,76 
+  36,89 
+  78,24 
+  52,01 
+  85,01 
+ 291 ,51  
+  171,66 
+  2,59 
+  135,40

1 Fur die letzten beiden Wochen z. T. vorl3uflge Zahlen. 

B erliner P reisnotierungen fur M etalle (in M fiir 1 kg ).

E l e k t r o l y  t k u p f  e r  (w ireb ars), 
p rom pt, cif. H am bu rg , B rem en
o d er  R o t t e r d a m ........................

R a f f i n a d ę k u p f e r  99/99,3 °/0 
O rig in a lhu tten  w e i c h b l e i  . .
O r ig in a lh i i t t e n r o h z in k ,  P reis  

im  fre ien  V erkehr . . . .  
O r ig in a lh i i t t e n r o h z in k ,  P reis  

d e s  Z in k h iitten verb an d es , .
R em elted -P latten  z i n k  von  han- 

d elsiib lich er  B esch a ffen h eit .
O rig ina lhutten  a l u m i n i u m  

98 /99  °/o, in B lóck en , W alz- od er
D r a h tb a r r e n .....................................
d g l. in W alz- od er  D rahtbarren
99 »/0 .......................................................

Banka-, Straits-, A ustral z  i n n , in
V e r k a u f e r w a h l ...............................

H u t t e n z i n n ,  m in d este n s  99 %
R e i n n i c k e l  98199% . . . .
A n t i m o n - R e g u l u s  . . . .
S i l b e r  in B arren, e tw a  900 fein

D ie  P re ise  v ersteh en  sich ab L ager in D eu tsch la n d .

29. Sept.

50  000 000  
25 000 000

29 000 000

20 000 000

92 000 000

165 000 000  
160 000 000  
95 000 000  
22 000 000 

3 400 000 000

5. Okt.

172 0 0 0 0 0 0  
75 000 000

93 000 000

75 000 000

3 3 0 0 0 0  000

600 000 000  
580 000  000  
330 000 000  

75 000 000  
13 000 000  000

N otierungen auf dem  englischen  K ohien- und Frachtenm arkt.

1. K o h l e n m a r k t .

D ie  M arktlage w ar in  d er  v er flo ssen en  W o c h e  v o n  e in er  
seh r  fe sten  G ru n d stim m u n g  b eh errsch t. A lle  S orten  ze ig ten  
ein e  B e sse ru n g , d ie  N ach frage w ar reg e , d ie  P re isb ild u n g  
d u rch w eg  aufw arts gerich tet. B e ste  K esse lk o h le  erzielte  b is zu  

' 25 s , K ok sk oh le  fe s t ig te  sich  in a llen  S orten  u m 6 d ,  w ah ren d  
H o ch o fen - und G iefiereik ok s e in e  S te ig eru n g  vo n  5 s  erfuhren . 
D ie  G ruben  sin d  fiir e in en  M onat im  voraus m it A uftragen  
reichlich v erseh en  und nur d ie  A n h au fu n g an d en  V erlad e-  
platzen  w irkte stóren d  auf e in en  au ssich tsre ich en  G esch a fts-

B órse  zu N ew ca stle -o n -T y n e .

In der W o c h e  en d ig en d  am 

28. S ep t. | 5. Okt.

B este  K esse lk o h le : B lyth . . .

i
1 1.1 (fob.)

2 4 - 2 4 / 6  | 2 4 - 2 5
T y n e  . . . 2 4 - 2 5

zw e ite  Sorte : B l y t h ......................... 2 2 / 6 - 2 3
T y n e ......................... 2 2 / 6 - 2 3

u n g e s ie b te  K esse lk o h le  . . . . 1 9 - 2 1  2 0 - 2 2
K leine K e s se lk o h le : Blyth . . . 1 4 /6 - 1 5

T y n e  . . . 13/6 1 1 3 - 1 3 /6
b eso n d ere 1 6 - 1 7

b este  G a s k o h l e ..................................... 2 4 - 2 4 / 6
z w e ite  S o r t e ........................................... 2 2 / 6 - 2 3  | 2 2 - 2 2 / 6
b e so n d ere  G a s k o h l e ......................... 2 4 - 2 5
u n g e s ie b te  B u n k erk o h le:

D u r h a m ................................................. 23 -  24 | 23/6 -  24/6
N o r th u m b e r la n d ............................... 2 1 - 2 2

K o k s k o h le ................................................. 2 2 - 2 4  | 2 2 /6 - 2 4 /6
H a u s b r a n d k o h le ..................................... 27/6
G ie f ie r e ik o k s ........................................... 3 7 /6 —42/6 1 4 2 /6 - 4 7 /6
H o c h o fe n k o k s ........................................... 3 7 /6 - 4 2 /6  4 2 /6 - 4 7 /6
b ester G a s k o k s ..................................... 3 8 - 4 0  3 8 - 4 1

g a n g . H o ch o fen k o k s w ar in fo lg e  W ied erb e leb u n g  d es E isen- 
hu tten b etr ieb es auG erordentlich  stark gefrag t, w ah ren d  G as
koks still lag  und ziem lich  knapp w ar.

2. F r a c h t e n m a r k t .
D er Frachtenm arkt der letzten  W o ch e  lag  in fast allen  

H afen  fest, w en n g le ich  sich  en tw ick lu n g sh em m en d e  E in fliisse  
g e lten d  m achten . S o  b o t b eso n d ers  am  T y n e  der M angel an 
au sreich en den  A n leg ep la tzen  groB e S ch w ierigk eiten . W eniger  
lebhaft w ar der w a lis isch e  M arkt, jed och  g e la n g  e s  den  Schiffs- 
eign ern , im  groG en ga n zen  d ie  Frachtsatze auf d er letzt- 
w ó c h ig e n  H ó h e  zu halten. D ie  N ach frage  nach m ittlerm  
Schiffsraum  fiir d as F estland  w ar an d er N o rd o stk u ste  sehr  
fest . N ord fran zósisch e  und skan d in avisch e H afen  w aren  gut
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vertreten, w ah ren d  der M arkt fiir D eu tsch lan d  in fo lg e  der 
innerpolitischen L age sch w a ch  w ar. Ita lien  und d ie  M ittelm eer- 
liinder la g en  a llg en ie in  ruhig. W esen tlich  b esser  w ar der  
Markt fiir d ie  von  C ardiff versorgten  K oh len station en , w o  d ie  
Satze sich auf der v o rw o ch ig en  H ó h e  zu halten verm och ten .

Es w u rd en  a n g e le g t fur:
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h *  O  
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1 9 1 4 : s s s s s s S

Juli . . . 
1 9 2 2 :

7 / 2  */2 3 / 1  I 3 /4 7 / 4 1 4 / 6 3 / 2 3 / 5  '/< 4 / 7 ' / 2

Januar. . 1 2 / 2 6 / 6 3 /-* 1 3 / 5 1 / ł 6 / 5 ‘ / 2 6 / 6 >/4 .
April . . 1 3 / 3 1A 5 / 8 'U 1 6 1 6 / 5 ' / 2 5 / 2 i / 2 5 / 2 3 / 4

Juli . . 1 0 / 6  V a 5 / 4 '/ j 1 2 / 5 1 5 / 3 5 / 4 5 / 6  >/2 7 / 3

O ktober . 

1 9 2 3 :

1 1 / 1 1  V* 6 / 4 3 / 4 1 4 / 4 1 5 / 6 ' / 2 5 / 4 3 / 4 5 / 8 : 1 / 2 8/3

Januar. . 1 0 / 1 1 % 5 / 6 1 2 / 3 1 2 / 4 3 / 4 4 / 9  */4 4 / 8 '/4

April . . 1 0 / 1 0 6 / 3 * 1 3 / 7  */2 5 / 1 0 V ł 5 /8  «/4 8/J/2
Juli . . . 9/9 'A 5 / 9 1 0 / 1 1 1 5 / 3 / 4 5 /5  >/4 5/5«/» 6/1 Va
A ugust . 8 / 1  1  >/4 5 1 0 / 4 ' / 2 1 4 / 8 > / 2 5 / 3 5/2
Septem ber
W o ch een d .

9/1 5 / l l 3/4 9/93/4
•

1 4 / 1  1/4 5 / 3 1/4 5 / 7  >/2

am 5 . 0 k t . 8 / 6 3/4 6 / 1 0 ‘ /4 1 0 1 3 / 6 6 5/9

La Plata ze ig te  keine B esseru n g . D er sc h ottisch e V ersand  w ar  
zu letzten Satzęn fast aussch lieB lich  zum  F estland  gerich tet.

Londoncr Preisnotierungen fur N ebenerzeugnisse.

In der W o ch e  en d ig en d  am  
28. S ep t. 5. Okt.

B enzol, 0 0 er, N ord en  1 G all. . . .
s

1/4
„ „ S u d en  „ . . . 1/4

T o l u o l .............................. .......  . . . 1/9
Karbolsaure, roh 60 °/0 „ . . . 3/4

„ krist. 40  % „ . . . 1/2
Solventnaphtha, N ord en  „ . . . 1/4 1/3

„ S iiden  „ . . . 1/4 1/3
R ohnaphtha, N ord en  „ . . . .9
K r e o s o t ........................  „ . . . ; 9  * / j

Pech, fob. O stk iiste  1 1 .1 . . . 125 122/6
„ fas. W estk u ste  „ . . . 130—132/6 ! 1 2 2 /6 — 127/6

82/6

D er Markt in T e e r e r z e u g n i s s e n  w ar ruhig und 
n eig te  zu P re isa b sch w a ch u n g en . P ech  g a b  im  P re ise  w eiter  
nach, w ahrend B en zo l, o b w o h l unverandert, sch w ach  w ar. 
N aphtha w ar leich ter, K arbolsaure z iem lich  fest.

D er Inlandm arkt in s c h w e f e l s a u e r m  A m  m o n i a k  
w ar flau, d as A u sfu h rgesch aft fest.

P A  T E N T B E R I C H T .

G ebrauchsm uster-E lntragungen,
bek an n tgem ach t im R e ich sa n z e ig er1 vom  27. A u gu st 1923:

20 b. 8 5 2 3 5 6 . G u stav  E n d rigkeit,T in iber, P o st  N em o n ien , 
Kr. Labiau (O stp r .). P re61uftlokom otive. 2 .3 .2 3 .

20 e. 8 5 2 4 6 4 . J o se f  B óckm ann, L iinen (L ip p e), und G ts- 
bert B óllh off, H e r d e c k e (W e s tf .) . F ord erw agen k u pp lu n g. 3 .7 .2 3 .

3 5 a. 852 423. E isen w erk  R atingen , G . m . b . H . ,  R atingen. 
O rtb ew eg lich er  F ord erh asp el. 2 8 .6 .2 3 .

35 a. 852 550. W ilh e lm  T ern ied en , Karnap. Fuhrungsschuh  
mit R ollen  fiir F órderkórbe. 3 .8 .2 3 .

87 b. 8 5 2 5 2 8 . M asch inenfabrik  G . H ausherr, E. H in sel-  
mann 8; C o . G .m .b .H . ,  E ssen . G riff fur P reB luftw erkzeuge
u. d g l. 1 3 .7 .2 3 .

V o m  3. S ep tem b er  1923:
5 b . 8 5 2 7 8 1 . H ein rich  B ud d en h orn , H an s E h le und W il

helm  O hrbach , A n n en . V orrichtung zur A b le itu n g  d es Bohr- 
m ehls bei b erg m a n n isch en  B ohrarbeiten . 2 1 .8 .2 2 .

2 0 e . 8 5 2 6 5 1 . J o se f B ó c k m a n n ,  L iinen (L ippe), und G isbert 
B óllhoff, H erd eck e  (W e stf.) . F ord erw agen k u pp lu n g . 9 .2 .2 3 .

74 b. 8 5 2 8 8 8 , 852  890, 852 891, 852 892 und 85 2 8 9 3 . W illy  
N elissen , B ie le fe ld . V orrich tung zum  A n zeigen  von  G asen . 
20. und 2 7 .1 2 .2 2 .

74 b. 8 5 2 8 8 9 . W illy  N e lis se n , B ie le fe ld . D ruckluftbehalter, 
beson d ers fur V orrich tu n gen  zum  A n ze ig en  von  G a sen  durch  
Diffusion. 20.12.22.

P atent-A nm eldungen,
die zwei Monate lang In der Auslegehalle des Reichspatentarates ausllegen.

V om  27. A u gu st 1923 an :
21 g , 20. G . 58 278. W . P iep m ey er  & C o ., K om m an d itgesell-  

schaft, K a sse l-W ilh e lm sh ó h e . V erfahren zum  A ufsu ch en  und  
zur L a g e b e stim m u n g  von  B od en teilen  m it a b w eich en d er  elek-

1 An die Stelle des R e i c h s a n z e i g e r s ,  in dem bisher die Veroffent. 
lichungen des Reichspatentamtes uber Patente, Gebrauchsmuster und Waren- 
zelchen erschienen sind, Ist voro 1. Oktober 1923 ab fur Patente und Oe
brauchsmuster das jeden Donnerstag ausgegebene P a t e n t  b l a t t  und fur 
W arenzeicheij das am 15. und am letzten Tage jeden Monats erscheinende 
W a r e n z e i c h e n b l a t t  getreten, die belde durch die Post bezogen werden 
kónnen.

trischer L eitfah igkeit m it H ilfe  in den  B od en  g e se n d e te r  e lek 
trischer Strom e. 1 1 .1 .2 3 .

46 d, 5. K. 76 594. Rich. K linger, B erlin , G . m . b. H ., Berlin- 
T em p elh of. PreB Iuftm aschine. 1 .3 .2 1 .

V om  30. A u gu st 1923 a n :
5 b, 14. St. 3 6 4 9 8 . H ein z Steinhart, P eisk retsch am  (Schl.). 

H alte- und V orsch u bvorrich tu n g  fiir B oh rm asch in en  und  
-ham m er. 6 .1 .2 3 .

2 0 a , 12. A .3 9  264. A .T .G .  A llg em ein e  T ransp ortan lagen  
G e s .m .b .H .,  L eipzig-G roB zsch och er. G eh a n g ea n o rd n u n g  an 
Fuhrw erken von  F órderbahnen. 2 4 .1 .2 3 .

20 h, 8. Sch. 6 5 3 0 4 . G e o r g  S ch ón feld , B erlin -L ichterfelde. 
V orrichtung zum  R ein igen  vo n  F órd erw agen  m it H ilfe  m echa- 
nisch  ged reh ter  B u rsten . 2 9 .6 .2 2 .

81 e, 32. H . 88 126. D ip l.-ln g . Ernst H o li, B ernsdorf (O .-L .). 
Fahrbarer B echerfórderer, b e so n d e r s  zum  V erte ilen  d es  
S chuttguts b eim  V erbreitern  h o h er  H ald en . 1 5 .1 1 .2 1 .

V o m  3 . S ep tem b er 1923 an :
5 d, 3. H . 92 759. D r .-ln g . Fritz H e ise , B ochu m . A bdam pf- 

v erw ertu n g  bei B ergw erk sm a sch in en  uber- und untertage.
1 5 .2 .2 3 .

10 b, 4. Z. 1 3250 . D ip l.-ln g . W alther Z im m erstad t, Berlin. 
Verfahren zum  E inbinden von  B rennstoffen  o d erE rzen . 11 .7 .22 .

20 e, 16. B. 109 598. L u d w ig  B lahut, M ahr.-O strau. Fórder- 
w agen k u p p lu n g. 1 2 .3 .2 3 .

2 0 e , 16. V. 1 8 4 7 3 . Fa. H einrich  V iereg g e , H o lth au sen  
b. P le tten b erg  (W estf.) , und P eter  T h ie lm an n , S ilsch ed e  
(W estf.). F ord erw agen k u pp lu n g. 1 0 .7 .2 3 .

7 4 b , 4. 8 0 8 0 6 . W illiam  K rause, C e lle  (H a n n .). V orrich- 
tung zum  A n zeig en  d e s  V o rh a n d en se in s frem der G a se  in der  
Luft durch H eb en  od er S en k en  e in es au sb alan cierten  W age-  
balkens. 1 3 .2 .2 2 .

V om  6. S ep tem b er 1923 a n :
4 a, 51. P. 4 5 2 4 1 . A nton  P eters, D ortm u n d . S ch u tzg las  

fiir elektrische G ru b en lam p en . 9 .1 1 .2 2 .
5 b , 9. D . 4 1 8 0 1 . D eu tsch e  M asch inenfabrik  A . G ., D u is

burg. V orschubvorrich tung fiir S ch ram m asch inen . 2 4 .5 .2 2 .
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5 b , 9 .  H . 9 1  179. Ju lius H errm ann , L iid in gh au sen  (W estf.) . 
S ch ram m asch in e . 1 9 .9 .2 2 .

5 b, 10- S c h .65 344 . D ip l.-In g . O e o r g  S ch w alm , S ie m e n s
stad t b. B erlin . H in tersch litzen  der F lózw a n d  od er  Strecken- 
bru st; Z u s. z. A nm . Sch . 6 3 8 0 0 . 1 3 .3 .2 2 .

5 b, 12. A. 3 8 8 6 1 . C tem e n s A b els , StaBfurt. B agger-, 
Forder- u n d  A b se tza n la g e  fiir d en  S p ira lstre ifen b a u ; Z u s . z. 
Pat. 3 4 8 3 7 3 . 2 3 .1 1 .2 2 .

5 b , 16. J. 2 1 8 1 1 . Karl T h eo d o r  Jasper, H a ttin gen , und  
Johann  H o g e w e g , S p rock h ovel. Sch lag- und D reh b o h rm a sch in e .
3 0 .7 .2 1 .

lO a , 19. C .3 2 6 8 2 . C o llin  & C o ., D ortm u n d . K ok sofen -  
an la g e  m it an d ie  K am m ern a n g eb a u tem  O asab zu gk an a l. 9 .1 0 .2 2 .

2 0 i ,9 .  R. 57 593. Franz R udolph, E sse n -W e st. W eich en -  
ste ll-  und S teuervorrich tun g  fiir elektrisch  b e tr ieb en e  B ahnen , 
b e so n d e r s  E lek troh an geb ah n en . 9 .1 1 .2 3 .

3 5 a , 16. H . 8 9 3 8 1 . Erich H en k ies , A u g stu p ó n en  b .G u n i-  
bin n en . F angvorrich tu n g  fiir F órderkórbe. 4 .4 .2 2 .

81 e, 19. E. 2 8 0 8 4 . J o se f  E sch en gerd , A h len  (W estf.) . 
S e lb stta tig e  V erla d esch a u fe l. 1 1 .5 .2 2 .

D eutsche Patente.

5 a ( 4 ) .  377023, v om  30. S ep tem b er  1922. J o s e f  S t r e d a  
i n T  r u t n o  v. Revolver-Rohrzangenapparat. Prioritat vom  
23. Februar 1922 b ean sp ru ch t.

D ie  V orrich tu n g  ist s o  a u sg eb ild e t, daB m an m it ihr auf  
e in e  od er  m eh rere ste c k e n g e b lie b e n e  R oh rk olon n en , n ach 
d em  unterhalb  der untersten  K olon n e ein  H oh lrau m  h erg este llt  
ist , g le ic h z e it ig  e in en  ach srech ten  D ruck a u siib en  und S ch la g e  
in ach srech ter  R ichtung ausfuhren  kann. D ie  R oh rk o lon n en  
k ón n en  d ab ei vorh er m it N ap h th a  od er  T o n  a u sg efiillt  w erd en .

5 b ( 9 ) .  376346, vom  14. S ep tem b er  1922. M a s c h i n e n 
f a b r i k  W e s t f a l i a  A.  Q.  i n  G e l s e n k i r c h e n .  Stangen- 
schrammaschine mit Lenkbett. Z u s. z. Pat. 3 7 3 3 6 3 . L an gste  
D au er: 24. A u g u st 1937.

D er  in der Schram rich tu n g  h in ten  l ie g e n d e , zuriicksprin- 
g e n d e , la n g ere  T eil d e s  B ettes der M asch in e ist m it d em  d ie  
S chram vorrich tung tragen d en  vordern T e il s o  ló sb ar yerb u n d en , 
daB d iese r  m it d er Schram vorrichtung in  z w e i um  lS 0 ° g e g e n -  
ein a n d er  versetz ten  S te llu n g en  an  d em  hintern T e il b e fe stig t  
w erd en  kann, d. h. daB sich  das B ett m it rechts- o d er  links- 
se itig er  K róp fun g  b zw . an e in em  rechts- od er  lin k sse itig  
l ie g e n d e n  A rb eitsstoB  v erw e n d en  laBt.

5 b  (14 ). 377115, vo m  18. M ai 1922. A u g u s t  J o h n
u n d  W i l h e l m  J o h n  i n  U c h t e l f a n g e n  (Kr. O ttw eiler )  
u n d  N i k o l a u s  S c h a f e r  i n  H i e r s c h e i d  (K r .O ttw e ile r ) .  
Wanderklemme fiir Stofibohrmaschinen.

D ie  K lem m e ist a is D o p p e lsc h e lle  a u sg eb ild e t, d ereń  T e ile  
durch e in e  S te llsch rau b e g e g e n e in a n d e r  gepreB t w erd en . In- 
fo lg e d e sse n  kann m an  d ie  K lem m e in jed er  S ch rag lage an  
d en  a b g eru n d eten  T e ile n  d e s  H an d griffes von  B ohrham m ern  
od er  B oh rm asch in en  anbringen .

5 b (1 6 ). 377116, vo m  12. O k tob er 1922. D e u t s c h e  
M a s c h i n e  n f a b r i k A . G .  i n D u i s b u r g .  Vorrichtang zum 
selbsttatigen Umsetzen des Bohrstahls schiagend oder stofiend 
wirkender Bohrwerkzeuge und Maschinen.

D ie  V orrich tu n g  hat e in e  D rallm utter, d ie  m it D ralln u ten  
d e s m it d em  W erk zeu gh a lter  durch N u t und F eder gek u p p elten  
S ch la g stu ck es d es A rb eitsk o lb en s in E ingriff steh t. D ie  A uB en-  
flach e der D rallm utter o d er  d ie  d ieser  F lach ę g eg en u b er -  
lie g e n d e  F lachę d e s  d ie  M utter u m sch lie fien d en  G e h a u se s  ist 
m it sp ira lfórm ig  verlau fen d en  V orsp ru n g en  v erseh en , w ah ren d  
d ie  G e g e n fla c h e , d. h. d ie  in n ere F lachę d e s  G e h a u se s  b zw . 
d ie  A u tien fla ch e  d er  M utter, zylindrisch  ist. In d ie  dadurch  
zw isch en  der M utter und dem  G e h a u se  g e b ild e te n  keil- 
fó rm ig en  H o h lra u m e sin d  k e ilfó rm ig e  B rem sb ack en  e in g e le g t ,  
w e lc h e  d ie  D rallm utter b eim  R uckhub d e s  A rb eitsk o lb en s fest-  
h a lten  und dadurch verh in d ern , daB d ie  M utter sich  b eim  
R uckhub d e s  K olb en s dreht. In fo lg e d e sse n  w ird  d er K olben  
und d am it d as W erk zeu g  b eim  R uckhub d e s  K o lb en s in fo lg e  
der W irkung d e s  D ra lles  u m g e se tz t .

5 d  (9 ). 375 609,\o m  14,Juni 1921. S t e p h a n . F r ó l i c h  u n d  
K l u p f e l  u n d  K a r l W i e h e n k e l  i n  B e u t  h e n  (O .-S .). Ein-

richtung zum Fordern von Abraumgut durch den Rost der 
Forderleitung.

O b erh alb  d e s  R o stes der F o rd erle itu n g  sin d  e in e  oder  
m eh rere  W a lzen  s o  a n g eo rd n et, daB s ie  b ei ihrer D rehung  
d a s G ut durch d en  R ost driicken .

10 a (21). 376176, vo m  l .N o v e m b e r  1921. A k t i e n g e s e l l -  
s c h a f t  f i i r B r e n n s t o f f v e r g a s u n g  i n  B e r l i n .  Verfahren 
zum Schwelen wasserreicker Brennstoffe durch lnnenheizung.

D ie B ren n sto ffe  so llen  vor d em  S c h w e le n  so  w eit ge- 
trocknet w erd en , daB d ie  b eim  n a ch h erigen  S ch w elen  frei- 
w er d e n d e  W arm e zu sam m en  m it d er  aus d em  Schw elruck- 
stand  durch H in d urch le iten  d e s  S c h w e lm itte ls  g e w o n n e n e  
g e n iig t , um  d ie  S ch w eltem p era tu r  o h n e  d ie  Z u fiih ru ng auBerer 
W a rm e o d er  sonstigfer M ittel au frechtzuerhalten .

10 a (21). 376468, vo m  3 . O k tob er 1922. J e n s  R u d e  
i n W i e s b a d e n .  Verfahren zur Aufbesserung des Heizwertes 
und zur Vergrofierung der Menge des Gases, welches bei dem 
Schwelen durch unmittelbare Einwirkung heifier Gase auf das 
Schwelgut gewonnen wird. Z us. z. Pat. 373 497. L an gste  Dauer: 
18. M arz 1936.

D ie  heiB en  G a se  zur B e h e iz u n g  d er  R etorte, in der das 
g a sfó rm ig e  A n re ich eru n gsm itte l fiir d ie  un m itte lbar auf das 
S ch w elg u t zur E in w irk u n g g e la n g e n d e n  G a se  erzeu gt wird, 
so lle n , n ach d em  s ie  d ie  R etorte b eh e iz t  h ab en , durch einen  
E rhitzer h in du rchgefu h rt w erd en  und in d ie se m  d as aus einer  
b e lieb ig en  Q u e lle  s ta m m en d e, auf d as S c h w e lg u t  zur W irkung  
g e la n g e n d e  G a s erh itzen .

1 0 a (23). 376943, v om  27. O k tob er 1921. D r. O t t o  
L e i B n e r  i n  C h e m n i t z  (S a .), Verfahren zum Entschwelen 
von Kohle, Schiefer, Torf u. dgl. Z u s. z. Pat. 367 073. Langste 
D a u er: 2 5 .Ju li 1936.

Z w isch en  d em  nach  dem  V erfahren  g em aB  dem  Haupt- 
p atent in e in em  g e w is s e n  A b sta n d , d. h. frei von  d en  H eiz- 
w a n d en  d e s  S c h w e lo fe n s  g eh a lten en  S c h w e lg u t  und der von 
auB en b eh eiz ten  W a n d u n g  d e s  O fen s so li ein  Sch u tzgas in 
erhitztem  Z u stan d  e in gefu h rt w erd en . D ie s e s  so li verhindern, 
daB d a s au s d em  S ch w elg u t sich  entw’ick eln d e G a s m it der 
heiB en W a n d u n g  in  B eru hrun g k om m t und iiberhitzt oder  
zersetz t w ird.

1 2 1 (4 ) . 377118, votn 23. D e z e m b e r  1921. K a l i w e r k e  
G r o B h e r z o g  v o n  S a c h s e n  A.  G.  u n d  K a r l  H e p k e  in 
D o r n d o r f  (R h ó n ). Verfahren zur Herstellung von schwefel- 
sauerm Kali aus Hartsalz. Z u s. z. Pat. 3 6 9 1 0 8 . Langste  
D a u er: 8. Juli 1934.

D a s H artsa lz  so li durch e in e  L o su n g  von  C hloralum inium  
od er  E isen ch lorid  a u fg e sc h lo sse n  w erd en , d . h. durch eine  
L o su n g  von  so lc h e n  S a lzen , d ie  le ich t d issoziierb ar sin d  und 
S alzsau re ab sp aiten .

2 0 k (9 ). 376293, vo m  1 6 .Juli 1922. W i l h e l m  S t r u n k  
i n  H o r s t - E m s c h e r .  Aus einem langsgeschlitzten Steg be- 
stehender Isolatorenhalter fiir die Oberleitung elektrischer Gruben- 
bahnen.

A n d em  H alter  ist der Iso la tor  s o  b e fe s t ig t , daB er quer 
zum  L an g ssch litz  d e s  H a lters in  R ichtung d ie se s  Schlitzes  
o d e r  nach jed er  R ich tun g  verste llt o d e r v e r sc h o b e n  w e r d e n  kann.

3 4 k (6 ) .  376309, vom  27. A u g u st  1922. R i c h a r d  T h i e -  
t n a n n  i n  B u e r  (W e stf .) . Desinfektionseinrichtung an Kio- 
setten, besonders Grubenklosetten.

D er S itz  d e s  K losetts hat an d er  vordern  S e ite  e in en  be- 
w e g lic h e n  T e il, d er s o  m it dem  D o p p e lv en til e in e s  m it einem  
M eB raum  v erseh en en  B eha iters fur e in e  D eś in fek tio n sflu ssig -  
keit yerb u n d en  ist, daB  b e i se in e r  B e la stu n g  der M eBraum  
d e s  B eha iters sich  m it F liiss ig k e it fiillt und  bei se in e r  Ent- 
la stu n g  d ie se  F liiss ig k e it in d en  K losettk ub el flieBt.

4 0 a ( 3 4 ) .  376167, vom  23. Juni 1921. D ip l.-In g . C l e m e n t e  
S o n a n i n i  i n T r z e b i n a  (G a liz ien ). Verfahren zur Gewinnung 
von fluchtigen Metallen, besonders von Zink aus Erzen und 
Ruckstanden.
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In d en  R eaktionsraum  e in e s  O fen s, in  dem  d ie  Erze od er  
Ruckstande verh iittet w erd en , so lle n  w ied erh o lt w ech se ln d  ein  
zur grundlichen  E rhitzung der O fen b esch ick u n g  d ien en d es vor-

g ew a rm tes O as und ein d ie  R eduktion  d er M eta llo x y d e  be- 
w irkendes G as unter h oh em  Druck in g en au  b estim m ter M en g e  
eingefiihrt w erden .

B  U  C  H  E  R
W arm estrom bilder (Sankey-D iagram m e) aus dem Eisenhiitten- 

w esen. N ach  e ig e n e n  V ersu ch en  od er  V ersu ch en  der  
a n g e sc h lo sse n e n  W erk e g esa m m elt und hrsg. von  der  
W arm este lle  D u sse ld o r f  d es V ere in s d eu tsch erE isen h iitten -  
leute. 28 S. m it 14 A bb. im T e x t und auf 2 T af. D u sse ld o rf  
1922, V erlag  S ta h le isen  m . b .  H.
Mit der H era u sg a b e  d ieser  W arm estrom b ild er hat sich  

derV erefn d eu tsch erE isen h iitten leu te  ein u n leu gb ares V erd ienst  
erw orben. G ib t e s  sch on  an und fur sich  n ichts B e sse r e s  a is  
W arm ebilanzen  in d ustr ie lier  V org a n g e , um  ein en  Einblick in 
die V erte ilu n g  und d ie  V erlu ste  der au fgew an d ten  E nergie- 
m enge zu g e w in n e n , so  sind D arste llu n gen  in der Art der  
hier w ie d e r g e g e b e n e n  B ilder gan z  b eso n d ers g e e ig n e t , e in en  
raschen U b erb lick  iiber d ie  V erh a ltn isse  der E n ergieverte ilu n g , 
des A b w a rm eg ew in n es  u sw . zu verm itteln . Auch kann eine  
V erb esseru n g  e in e s  tech n isch en  V e r fa h r e n s ' in b ezu g  auf 
E nergieverbrauch erst dann ein treten, w en n  m an d ie G róB e  
der V erlu ste  an den  v ersch ied en en  S te llen  d es B etrieb es  
erkannt hat. W ah ren d  friiher so lc h e  B ilder d es W arm estrom es  
nur gan z v erein zelt a u fg e ste llt  und veróffentlicht w ord en  sind , 
finden sich  h ier  14 Stiick  v erein ig t, w e lch e  d ie  W arm ew irtschaft 
eines K o k sofen s, e in er  a ltem  und einer neuern  H och ofen -  

: anlage, e in es T h o m a sw e rk es , e in e s  Z entra l-G aserzeugers, einer  
H alb gasfeu eru n g , e in e s  M artinw erkes, e in es S toB ofen s, e in es  
S ch m ied eofen s , e in e s  D rahtw erkes und e in es g an zen  E isen- 
h iitten w erk es , ferner d ie  H o ch o fen g a sv erte ilu n g  und den  
A bw arm estrom  e in e s  H iitten w erk es veranschaulichen . D ie  
mit kurzeń Z ah len a n g a b en  v erseh en en  B ilder sind sehr g e-  
schickt und sau b er g e z e ic h n e t  und sprechen  auch o h n e  w eitere  
Erlauterung e in e  seh r  b ered te  Sprache, Es w are zu w iin sch en , 
daB zur E rreich u ng e in er  vo llk om m en ern  E n ergieausn u tzu n g  
unserer K oh len sch a tze  derartige B ilder aus derW arm ew irtschaft 
auch in andern k oh len verb rau ch en d en  In d u str iezw eigen , w ie  
M ela llh iitten , G la sh iitte n , k eram ischen  W erken u sw ., auf-

S  C H  A U.
geste llt  w urden , dam it der im m er noch h errschenden  K ohlen-  
versch w en d u ng  m ehr und m ehr E inhalt g etan  wird.

B. N e u m a n  n.

Die Verbrennungskraftm aschinen in der Praxis. H andbuch  fiir 
die A n lage, W artung, B etrieb  und K onstruktion  d er  m o- 
dernen V erb renn u n gsk raftm asch in en . V on  O b erin gen ieu r  
H ans N e u m a n n ,  B erg isch -G lad b ach . (B ib lio th ek  der 
gesa m ten  T echnik , Bd. 220.) 4. A ufl. 413 S. m it 285 A bb. 
L eipzig 1922, Dr. M ax Janecke.
In auBerst ged ran gter  Form  wird hier e in e kurze B e

sprechung sam tlicher F ragen d e s  V erp u ffu n gs- und d e s  Ver- 
b ren n u n gsm otors g e g e b e n . A u s d en  b esten , aber fiir den  
tag lichen  G ebrauch zu teuern  W erken  der M o to ren -W issen -  
schaft ist d as W ich tig ste  in d iesem  Buch verein igt, d as daher, 
b eson d ers dem  M ann der P raxis, d ie se  B iicher in e tw a  zu 
ersetzen  verm ag.

D ie  S ch ild eru n g  der gesch ich tlich en  E n tw ick lu ng  und d ie  
U bersich t uber d en  jetz ig en  S tand  der M otoren  b ieten  e in e  
g u te  E infuhrung, an d ie  sich  fo lg e n d e  H au p tab sch n itte  an- 
sch lieB en : G esam ta n o rd n u n g  und a llg em ein e  B a u te ile ; B renn
sto ffe ;  A n lage d er  V erb renn u n g sm a sch in e; U n tersu ch u n g  der  
V erb renn u n gsm asch in e; A u sgefiih rte  S ystem e m od ern er V er- 
brennungskraftm aschinen; D ieV erbren nu n gskraftm asch in en  im  
B etrieb; D ie  w irtschaftliche S te llu n g  der V erbrennungskraft- 
m asch inen , von  d en en  d ie  b eid en  letztgen an n ten  d ie  w ich tig sten  
sind . W ertvoll ist, daB auch d ie  G lu h kop fm otoren  vom  Stand- 
punkt d e s  B etr ieb sm a n n es b eh an d elt w erd en , da im  Schrifttum  
daruber trotz der im m er w e iter  um sich  g re ifen d en  V erw en-  
d u n g d ieser  M asch inen  nur w e n ig  g e b o te n  wird.

Stórend  m ach en  sich  d ie  zah lreich en , le ich t zu verm ei*  
d enden  F rem dw órter und D ruckfehler g elten d .

D ip l.-ln g . G i e s e .

Z E I T S C H R I F T E N S C M A  U.
(Eine Erkidrung der Abkunungen ist in N r. 1 yerdffenOicht. '  bedeutet Text- oder TafciabbiLdungen.)

B ergw esen.
D e r  G l i m m e r b e r g b a u  i n  d e n  V e r e i n i g t e n  

S t a a t e n  u n d  s e i n e  B e d e u t u n g  f i ir  d i e  E n t w i c k l u n g  
d e s  ó s t e  r r e  i c h  i s c h  e  n. V on  M ohr. (SchluB .) O st. Berg. 
H .W . B d .4 . 1 .9 .2 3 . S .1 4 3 /5 . G e w in n u n g s -u n d  V erarbeitungs- 
verfahren. G lim m ersorten  V erw ertu n g  d es A bfallg lim m ers.

T h e  u s e s  o f  c o n c r e t e  i n  a n d  a r o u n d  a c o a l  
m i n e .  V on  L indoe. C a n .M in . J. Bd. 44. 3 1 .8 .2 3 . S .6 8 8 /9 2 * . 
D ie V erw e n d u n g  von  B eton  b ei G eb au d en  iib ertage auf K ohlen- 
bergw erken. (F orts. f.)

Z u r  E l e k t r i f i z i e r u n g  d e r  E r d ó l b e t r i . e b e  i n  
B o r y s ł a w .  V on  Flitz. P etro leu m . Bd. 19. 1 .1 0 .2 3 . S .973/6 . 
D ie B ed eu tu n g  d er  E lektrizitat in der K raftwirtschaft der  
Erdólbetriebe.

N e w  w i n d i n g  e n g i n e s  a t  t h e  P a r c  c o l l i e r i e s ,  
G a r s w o o d .  Ir .C o a lT r .R . Bd. 107 . 3 1 .8 .2 3 . S .3 0 4 * . B ericht 
iiber d ie A u fste llu n g  e in e s  n eu en  F órderm asch inenpaares zur 
Fórderung von  z w e i S oh len .

H u m i d i f i c a t i o n  o f  m i n e  a i r .  V on C h ester . C an. 
Min. J. Bd. 44 . 7 .9 .2 3 .  S. 707/8*. K unstliche E rhóh u n g der  
L uftfeuchtigkeit zur V erm eid u n g  der G efahren  trockner W inter- 
luft fur d en  B ergb au.

D i e  m a g n e t i s c h e  A u f b e r e i t u n g  m i t  b e s o n d e r e r  
B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e r  R u c k g e w i n n u n g  v o n  B r e n n -

s t o f f e n  a u s  F e u e r u n g s r i i c k s t a n d e n  u n d  H e r s _ t e l l u n g  
v o n  B a u s t e i n e n  a u s  S c h l a c k e n .  ,.Von U llrich. O st. B erg.
H .W e s . B d .4 . 1 .9 .2 3 .  S. 145/8*. U b ersich t iib er d ie  m ag- 
n etisch en  Sch eid everfah ren . T rocken- und n a B m agn etisch e  
Sch eid u ng. S ch eid em a sch in en . N e u e s  e lek trom agn etisch es  
Scheideverfahren  zum  A ufbereiten  von  G ieB ereisan d . (F oris . f.)

T h e  u s e  o f  o x i d i s e r s  i n  t h e  c y a n i d e  t r e a t m e n t  
o f  c o n c e n t r a t e s .  V on  R udson und H en d erso n . C a n .M in .J . 
Bd. 44. 7. 9. 23. S. 705/6 . D ie  V erw e n d u n g  o x yd ieren d er  
C hem ikalien  b eim  Z yaqidverfahren .

D am pfkessel- und M aschinenw esen.
E n  e r g i  e  w  i r t s c h  af t .  V on  R eisch le . (F orts.) Z . Bayer. 

R ev.V . B d .2 7 . 1 5 .9 .2 3 . S. 133/6. D ie  V erw ertu n g  der B renn
sto ffe . Torf, H o lz , Ersatz- und A b fa llb renn stoffe , Ó lsch iefer. 
(Forts. f.)

D i e  F e u e r u n g s t e c h n i k  d e s  T o r f e s  i m  D a m p f -  
k e s s e I b  e t r i  e b .  V o n L ed er . (F orts.) W arm e. B d .46 . 14 .9 .23 . 
S. 411/4. V erd am p fu n gsversu ch e m it T orf. (SchluB f.)

T h e  B r i e r l e y  c o a l  p u l v e r i s e r .  I r .C o a lT r .R . B d. 107.
3 1 .8  23. S. 301*. B esch reib u n g  e in er  n eu en  M ahlvorrichtung  
fiir S te inkoh le.

D i e L e i s t u n g s e r h ó h u n g d e r D a m p f k e s s e l a n l a g e n  
u n d  i h r e  A u s s i c h t e n .  V on  L o sch g e . (SchluB .) Z. Bayer.
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R ev .V . B d .27. 1 5 .9 .2 3 . S. 130 /2* . D ie  H e b u n g  der K esse l-  
le istu n g  durch S ch affu n g  von  H o ch std ru ck k esseln , A u sn u tzu n g  
d e s  K esse lw a sser in h a lte s  a is S p eich er.

D i e  D a m p f t u r b i n e n  f i i r  h o h e  D r i i c k e .  V on  
M iin ichsdorfer. Z. B ayer. R ev. V . Bd. 27. 1 5 .9 .2 3 .  S. 129 /30* . 
H ochdruckdanip f fiir D am p ftu rb inen . D ie  M óglich k eit der 
E infiihrung von  H ochdruckturb inen  in den  K raftw erksbetrieb . 
(SchluB  f.)

D i e s e l  c e n t r i f u g a l  p u m  p i n g  p l a n t  f o r  t h e  
M e t r o p o l i t a n  w a t e r  b o a r d .  V on  S tilg o e . E n gg . Bd. 116.
1 4 .9 .2 3 . S .3 3 2 /3 * . ty o d e rn e  D ie se l-Z e n tr ifu g a lp u n ip e n  fiir 
W a sserw erk e .

U s e  o f  t h e  i n d i c a t o r  o n  t h e  m o d e r n  a m m o n i a  
c o m p r e s s o r .  V on  P orce . P o w er . Bd. 58. 7 .8 .2 3 .  S . 212 /4* . 
D ie  B e d e u tu n g  d e s  ln d ikatord iagram m s b ei m o d ern en  A m m o- 
niak  K altem asch inen .

' P r o p e r  i e n g t h  o f  e v a p o r a t i n g  c o i l .  V on  H erter. 
P o w er . B d .5 8 . 2 4 .7 .2 3 . S. 153/5. B etrach tu n gen  iiber d ie  
z w eck m a fiig ste  L ange von  K iih lsch langen .

C a n a d i a n  l n g e r s o l l - R a n d .  C an .M in .J , B d .44 . 10 .8 .2 3 . 
S. 605 /9* . D ie  E n tw ick lu n g  d er G ese llsch a ft, ihre A n lagen  
und E r zeu g n isse .

H uttenw esen, Chem ische T ech nolog ie, Chem ie und Physik .
T h e  e f f e c t s  o f  o x y g e n  o n  c o p p e r .  V on  H an so n , 

M arryat und Ford. E n gg . B d .1 1 6 . 1 4 .9 .2 3 .  S .3 5 1 /2 * . 2 1 .9 .2 3 . 
S. 383 /4* . U n tersu ch u n g  von  K upfer m it yersch ied en em  
S a u ersto ffgeh a lt.

U b e r  V e r s u c h e  m i t  v e r s c h i e d e n c n  B r e n n s t o f f e n  
b e i  d e r  H o c h o f e n a n l a g e  d e r  G e b r u d e r  B o h l e r  & C o .,  
A . G ., in  V o r d e r n b e r g .  V on Z eyringer. Stahl E isen . B d .43 . 
20. 9. 23 . S. 1215/9*. S ch w ierigk eiten  b ei der D arste llu n g  
von  H o lzk o h len ro h e isen . V erb re n n u n g sg e sch w in d ig k e iten  ver- 
sch ied en er  H o ch o fen b r en n sto ffe . U n g u n stig e  E rfahrungen b eim  
B etrieb  m it g em isch ten  B ren nstoffen .

T h e  u s e  o f  t h e  s m a l i "  c o n v e r t e r  f o r  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  l a r g e  S t e e l  c a s t i n g s .  V on  V anzetti. 
E n gg . B d .1 1 6 . 2 1 .9 .2 3 .  S . 374 /5* . D ie  H erste llu n g  sch w erer  
S tah lgu B stiicke m it dem  k leinen  K onverter. ’

F a r i n g t o n  s t e e l  f o u n d r y .  I r .C o a lT r .R . Bd. 107.
3 1 .8 .2 3 .  S. 291 /2* . B e sch re ib u n g  ein er  n eu ze itlich en  Stahl- 
gieB erei.

T h e  b e  h a v  i o  u r o f  m e t a l s  u n d e r  c o m p r e s s i v e  
s t r e s s e s .  V on  C o e . E n gg . Bd . 1 1 6 .  1 4 .9 .2 3 . S . 349 /5 1 * . 
K o m p ressio n sv ersu ch e  an M etallzylindern .

T h e  e f f e c t  o f  s m a l !  ą u a n t i t i e s  o f  n i c k e l  u p o n  
h i g h - g r a d e  b e a r i n g  m e t a l .  V on M u n d ey  und B isset. 
E n gg , B d . 1 1 6 .  1 4 . 9 . 2 3 .  S. 34 7 /9 * . U n tersu ch u n g  von  
L egieru ngen  m it g er in g em  N ick elgeh a lt.

S c h i e f e r b r u c h  u n d  F l o c k e n b i l d u n g .  V on R apatz. 
Stahl E isen . B d .43 . 1 3 .9 .2 3 . S. 1199/202*. Z u sa m m en fa ssen d e r  
Bericht iiber d ie  im  Schrifttum  bis 1921 en th a lten en  A n ga b en .

D i e  c h e m i s c h e  A u s w e r t u n g  d e s  K o k  s o f ę  n.- 
g a s e s .  (SchluB .) Z , k o m p r.G a se . B d .23 . S .2 6 /8 , A b sch e id u n g  
d e s  A th y len s, A n la g en  zur G e w in n u n g  d e s  M eth an s.

N e u e r e  B e o b a c h t u n g e n  a u s  d e r  D  e  s t i 11 a t i o  n s - 
u n d  H y d r i e r u n g s p r a x i s  v o n  T e e r e n  u n d  O l e n .  
V on  Frank. T eer . B d .2 1 . 1 5 .9 .2 3 . S. 164/5. D ie  n euern  
D estilla tionsverfah ren . (F orts. f.)

D e t e r i o r a t i o n  o f  t u r b i n ę  o i l s  i n  u s e .  V on  
D uckham  und B ow rey . E n gg , B d .1 1 6 . 21. 9. 23 . S. 353*. D ie  
N e ig u n g  von  T u rb in en ó len  zur E m u lsio n sb ild u n g .

S c h a  u m s t e i n e .  N e u e s  V e r f a h r e n  z u r  H e r 
s t e l l u n g  v o n  L e i c h t s t e i n e n  a u s  H o c h o f e n -  o d e r  
a n d e r n  S c h l a c k e n .  V on  F risak . S tahl E isen . B d .4 3 .
2 0 .9 .2 3 .  S. 1219/28*. B im ste in e  und H o c h o fe n sc h w e m m ste in e . 
H erste llu n g  und E igen sch aften  g e g o s se n e r  Sch au m sch lack en - 
s te in e . B ed in g u n g en  fur d as A u fb lah en  der Sch lack en . E ig en 
schaften  der S ch au m sch lack en  vor d em  Erstarren s o w ie  bei 
und nach der A bk iih lu n g . D ruck- und S toB festigke it, W arm e- 
le itfah igk eit, Z u sa m m en se tzu n g  und D ruck d er  P o ren g a se . 
W a sser - und L uftdurchdringlichkeit. Z erfa llm og lich k eiten . 
S c h w efe lg eh a lt  d er  P o ren g a se .

F o l g e r u n g e n  a u s  d e n  n e u e s t e n  M u n c h e n  er  
U n t e r s u c h u n g e n  d e r  s p e z i f i s c h e n  W a r m e  d e s  
W a s s e r d a m p f e s .  V on  S ch m olk e, W arm e. B d .4 6 . 14.9.23. 
S. 409/10 . D ie  E igen sch a ften  d e s  W a sserd a m p fes bei hohen 
D riicken.

G esetzgebung und V erw altung.
D e r W a s s e r s t r e i t  d e r  S t a d t  M a g d e b u r g  g e g e n  

M a n s f e l d  u n d  g e g e n  d i e  K a l i -  u n d  S o d a i n d u s t r i e .  
V on  Precht. Kali. Bd. 17. 1 5 .9 .2 3 .  S . 273 /6 . M itteilu n g  und 
E rórterung d e s  nach 27jahriger P rozeB dauer ab gesch lo ssen en  
V erg le ich es.

W irtschaft und Statistik .
L ó h n e  u n d  K o h l e n p r e i s e .  V o n  L oh m an n . Braun

k oh le . B d .2 2 . 1 5 .9 .2 3 .  S. 421/7 . D a r le g u n g  d e s  Z usam m en- 
h an gs von  Lohn und P reis an H and von  Z ah len tafe ln .

V  e  r s  c  h i e b; u n g  d e r  W e t t b e w e r b s v e r h a l t n i s s e  
z w i s c h e n  d e m  m i t t e l d e u t s c h e n  B r a u n k o h l e  n-  
g e b i e t  u n d  d e m  w e s t f a l i s c h e n  S t e i n k o h l e n -  b z w.  
d e m  r h e i n i s c h e n  B r a  u n k o  h 1 e n  g e  b i e t s e i t  1914. 
V on H ein z. B raunkohle. B d .2 2 . 1 5 .9 .2 3 . S .427/9. D arstellung  
d e s  V erh a ltn isses am  2. A u g u st 1923.

D i e  S c h m i e r m i t t e l v e r s o r g u r i g  D e u t s c h l a n d s  
i n  i h r e r  g e s c h i c h t l i c h e n  E n t w i c k l u n g  u n d  z u -  
k i i n f t i g e n  G e s t a l t u n g .  V on Franke. (F orts.)  Petroleum . 
Bd. 19. 1 .1 0 .2 3 . S. 963 /9 . D ie  S ch m ierm itte lv erso rg u n g  im 
und nach dem  K riege. D a s A n g eb o t an E rdólschm ierm itteln  
und E rsatzprodukten . (SchluB  f.)

T h e  c o a l  r e s o u r c e s  o f  A s i a t i c  R u s s i a .  Von 
G o o d k o ff. I r .C o a lT r .R . Bd. 107. 3 1 .8 .2 3 .  S. 298. U bersicht 
iiber d ie  w ich tigern  und w e n ig e r  b ed eu te n d en  K ohlenfelder  
d e s  a sia tisch en  R uBlands.

T h e  Q u e b e c  a s b e s t o s  i n d u s t r y .  V o n  Booker. 
(SchluB .) C a n . M i n . J .  B d .4 4 . 3 1 .8 .2 3 . S. 6 9 3 /4 * . D ie  Auf
b ere itu n g  vo n  A sb e st .

N a t u r a l  g a s  a n d  p e t r o l e u m  r e s o u r c e s  o f  
W e s t e r n  C a  n a d  a. V on  E m m en s. C a n . M i n . J .  B d .44 .
1 4 .9 .2 3 .  S . 721/5*. D ie  w irtsch aftlich e  A u sn u tzu n g  der Natur- 
g a s-  und  E rdólvork om m en .

V erschiedenes.
B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n ,  M ó g l i c h k e i t e n  u n d  

G r e n z e n  d e r  A n w e n d u n g  d e s  T a y l o r s y s t e m s  
u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e r  K a 1 i - 
i n d u s t r i o  V on  Krull. (F orts.)  K ali. Bd. 17. 1 5 .9 .2 3 .
S. 276 /82 . W irk u n gsk reis der B etrieb sfiih rer und A bteilungs- 
leiter. D ie  W erk sle itu n g . (F orts. f.)

W i s s e n s c h a f t l i c h e  F o r s c h u n g  i n  d e r  E i s e n 
i n d u s t r i e .  V on  G o eren s . Stahl E isen . B d .4 3 . 1 3 .9 .2 3 .
S. 1191/9*. S te llu n g , Z ie le , K o sten  und N u tzen  der lndustrie- 
fo rsch u n g  bei der E n tw ick lu ng  der E isen in d u str ie . B eisp iele. 
A u sw ertu n g  d er  B etrieb serfahrun gen  durch d ie Grofizahl- 
forsch u n g . N o tw e n d ig k e it  e in er  zu sam m en g efa B ten  lndustrie- 
fo rsch u n g . G em ein sch a ftsa rb e it von  In d u str ieforsch un gsste llen , 
F a ch au ssch iissen , E isen fo rsch u n g sin stitu t und H och schu len .

P  E  R  S  Ó  N  L  I  C  H  E  S.

Bei der G e o lo g isc h e n  L an d esan sta lt in B erlin  ist der 
L a n d e sg e o lo g e  P r o fe sso r  D r. W o l f f  zum  A bteilungsdirektor  
fur d ie  F lach lan d au fnah m e ernannt w o rd en .

D er P ro fesso r  an d er  T e ch n isch en  H o c h sc h u le  Aachen  
G eh . R eg ieru n gsrat D r. K l o c k m a n n  ist am  1. O ktober in 
d en  R uhestand  g e treten . A n se in e  S te lle  ist der Professor  
an der U n iversita t G ieB en  Dr. S c h n e i d e r h o h n  berufen 
w ord en .


