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Vor- und Nachteile des Vorbaues der unteren und oberen Streben in steiler Lagerung.
Von Bergwerksdirektor Bergassessor Fritz Lange,  Boehum-FIordel.

Beim Abbau der Flóze in steiler wie in flacher Lagerung 
ist es bergmannischer Grundsatz, stets vom Hangenden 
zum Liegenden zu bauen, also mit dem Abbau der hangen
den Flóze zu beginnen. Wahrend in steiler Lagerung die 
Beachtung dieser bergmannischen Regel kein unbedingtes 
Erfordernis ist, ist sie beim Abbau flach gelagerter Flóze 
von ausschlaggebender Bedeutung. Vor allem muB das 
Unferbauen der Flóze vermieden werden, damit nicht 
von vornherein hangendere Flóze zu Bruch gebaut oder 
durch den Abbau derart beeinfluBt werden, daB spater die 
Kohle bei der Gewinnung nicht mehr geht. Allerdings gibt 
es auch hier Ausnahmen, z. B. wenn man durch das Unter- 
bauen eines Flózes eine Entspannung der hangenden Ge- 
birgsschichten erreichen will, um hierdurch die sonst auf
tretenden Gebirgsschlage zu verhindern. Grundsatzlich baut 
man jedoch in den Flózabschnitten mit flacher Lagerung 
jeweilig von oben nach unten.

Erst die letzten Jahre haben zu der Erkenntnis gefiihrt, 
daB in der steilen Lagerung neben der Abbaufuhrung vom 
Hangenden zum Liegenden auch die Zusammenfassung 
der Abbaubetriebspunkte nicht nur zweckmaBig, sondern im 
Interesse einer gesteigerten Fórderung, einer giinstigeren 
Wetterfiihrung und einer besseren Betriebsiiberwachung 
geboten ist. Infolgedessen sind die alten Bauarten des StoB- 
baues, des Strebbaues mit kurzeń Strebhóhen und des Fir- 
stenbaues mit schwacher Belegung fast ganz zuriickgetreten.
An ihrer Stelle kommt der Schragbau mit hohen StóBen bis 
zu 200 m Lange zur Anwendung, bei dem jeweilig die 
unteren oder oberen StóBe vor- oder zuriickgesetzt oder

das nachste Ort durch ein Wetteriiberhauen der beiden 
oberen Streben zur Wettersohle. Sobald der untere Pfeiler 
die Abbaugrenze erreicht hat, wird der nachst hóhere nach 
beiden Seiten schraggesetzt und bis zur Baugrenze vor- 
gefiihrt. Der Grund fiir diese Bauart liegt vielfach darin, 
daB man von alten Bauregeln nicht abgehen will. Hinzu 
kommt der Umstand, daB vorgerichtete Abbaue in 
gróBerem Umfang meist nicht zur Verfiigung stehen und 
bei der Inangriffnahme einer neuen Bauabteilung allzugern 
solche Bauabschnitte dem Abbau zugefiihrt werden, die 
greifbar sind. Das sind aber in erster Linie die unteren Ab- 
baustóBe, und einmal angefangen, bleibt man bei dieser 
Abbauart. Anderseits bringt dieses Verfahren auch gewisse 
Vorteile. Man kann die Bergestrecken jeweilig wieder ais 
Kohlenabfuhrstrecke des folgenden oberen Strebs ver- 
wenden. Auch wettertechnisch wird c}er Abbau sehr ein- 
fach, sei es, daB man die Wetter, wie dargestellt, im 
eigenen oder in Nachbarflózen durch Aufhauen der 
Wettersohle zufiihrt.

Nachteilig wirkt sich dieses Abbauvenfahren beim Ab
bau gasreicher Flóze aus, da in jedem Falle der Abwetter- 
strom bis auf den Abbau des letzten Pfeilers unter der 
alten Wettersohle in der Wetterstrecke an der Kohlenfirste 
entlang gefiihrt werden muB. Hier ist der KohlenstoB durch 
die Druckwelle des unteren Abbaues stark in Bewegung 
geraten, so daB eine erhebliche Entgasung zur Wetter
strecke hin eintritt. ErfahrungsgemaB findet daher auf der 
Wetterstrecke im Verlauf der langgestreckten Kohlenfirste 
eine Anreicherung des Abwetterstromes mit CH ł-Gasen

gemeinsam in einer zusammenhangenden Front von Sohle 
zu Sohle gleichmaBig zu Felde gefiihrt werden. Die Vor- 
und Nachteile der hierbei in Anwendung stehenden Abbau- 
verfahren sollen in den folgenden Ausfiihrungen erlautert 
werden.

Vorbau der unteren Streben.

In Abb. 1 ist der Abbau zwischen zwei Sohlen durch 
zwei órter unterteilt. Die hierbei entstehenden drei Abbau- 
streben auf jedem Baufliigel werden der Reihe nach von 
unten nach oben abgebaut, und zwar werden zunachst 
die unteren zwei Streben bis zur Baugrenze im Schragbau 
zu Felde gefiihrt und abgebaut. Die Wetter ziehen auf der 
Kohlenabfuhrstrecke ein und gehen durch die Streben uber

statt. Vielfach kommt es vor, daB die Anreicherung iiber 
1 o/o CH4-Gehalt in der Wetterstrecke den weiteren Abbau 
des Strebs zeitweise unmóglich macht.

Ein weiterer Nachteil ergibt sich dadurch, daB beim 
Abbau des obersten Pfeilers vor der Baugrenze eine Kohlen- 
insel (Abb. 2) abgebaut werden muB, die- infolge ihrer all- 
seitig vom Bergeversatz umschlossenen Lage groBe Ge
fahren in sich birgt. Namentlich beim Abbau machtiger 
Flóze kann eine solcheKohleninselmitSandstein-Hangendem 
schwere Gebirgsschlage zur Folgę haben, die die an der 
Kohle beschaftigten Hauer sowie den ganzen Betrieb aufs 
schwerste gefahrden. Es ist keine Seltenheit, daB die Kohle 
in solchen Kohleninseln durch Gebirgsschlage vóllig aus-
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lauft, so daB die Betriebe aufgegeben werden miissen. 
Ebenso kónnen durch Gebirgsschlage beeinfluBte Streben 
einen Grubenbrand herbeifiihren. Diese nachteiligen Er- 
scheinungen beim Vorbau der unteren Streben haben die 
Bergbehórde veranlaBt, in gasgefahrlichen Flózen den Ab
bau von unten nach oben vóllig zu verbieten. Allerdings 
geht sie hierbei vielfach so weit, dafi sie an Stelle des vor- 
erwahnten Abbaues einen Abbau von oben nach unten in 
Scheiben vorschreibt, der ebenfalls starkę Nachteile mit 
sich bringt.

Vorbau der oberen Streben.

In Abb. 3 ist der Abbau in Abschnitten von  o b e n  
n a c h  u n t e n  in drei Streben mit zweifliigeligem Abbau 
dargestellt. In Verhieb ist der obere Abschnitt. Bei dem 
Vorbau der jeweilig oberen Streben tritt eine Abbauart in 
den Vordergrund, an die man in friiheren Jahren gróBere 
Hoffnungen gekniipft hat. Man glaubtę, dadurch, daB man 
auf gleicher Hóhe in benachbarten Flózen, scheibenartig

haltungskosten verursachten. Zudem trat eine Verzette- 
lung sowohl im Abbau ais auch in der Fórderung, vor 
allem aber in der Wetterfiihrung ein. Infolge der vielen 
Betriebspunkte bewegten sich die Wetter mit nur geringer 
Geschwindigkeit fort, und ihre Kiihlwirkung ging damit 
restlos verloren. Was erreicht werden sollte, eine Zusam- 
menfassung des gesamten Betriebsablaufes in steiler 
Lagerung, trat nicht ein.

Ein beachtlicher Vorteil jedoch, den diese Bauart mit 
sich bringt, ist die Abfiihrung des Wetterstromes auf der 
Wetterstrecke am alten Bau entlang. Hier diirfte sich kaum 
der Gasgehalt des Wetterstromes durch den weiteren Zu- 
'tritt von CHj-Gasen verschlechtern.

Nachteilig wirkt sich die jeweilig notwendig werdende 
Wiederaufwaltigung der Kohlenabfuhrstrecke aus. Da die 
Abfuhrstrecke in  d e r  K o h l e  steht und den Bergeversatz 
iiber sich tragt, ist sie meist auBerordentlichen Abbau- 
druckwirkungen ausgesetzt. Der Zustand der Strecken ist

Abb. 2. Abbau der unteren Streben.

Abb. 3. Vorbau des oberen Strebs.

von oben nach unten folgend, mehrere Streben gruppen- 
weise zusammenfafite, die Fórderung auf einem Ort so zu- 
sammenlegen zu kónnen, daB sich wesentliche Einsparungen 
an eingesetzten Arbeitskraften und Maschinen ergeben 
wurden. Die Verwendung von kleinen Abbaulokomotiven 
(troll) sollte hierbei den Ausschlag geben. Auch bergtech- 
nisch gesehen schien es Vorteile zu bieten, wenn man das 
hangende Floz ais erstes in diesem Gruppenbau in Angriff 
nahm und die liegenderen Flóze in gewissen*Abstanden 
tolgen lieB. Auf diese Weise blieben die Abbauwirkuneen 
aus den liegenden Flózen unschadlich, da ihre Bruchkanten 
jeweilig das hangende Flóz im Alten Mann trafen

Trotz dieser scheinbaren Vorteile hat sich diese Bauart 
n i c h t  bewahrt, weil zu viele Betriebe, im besonderen 
aber auch Strecken entstanden, die zu hohe Instand-

daher in der Regel so schlecht, daB sie beim Abbau der 
nachst unteren Streben neu aufgefahren werden miissen.

ettertecnnisch ergeben sich keine Schwierigkeiten, wenn 
man die Wetter durch ein Oberhauen von der Wetter- 
einziehsohle herauffiihren kann, anders allerdings, wenn 
man sie durch den Aufbruch den Streben zufuhrt.

u \ Y °,rf e u von Streben von oben nach unten oder 
mgekehrt laBt sich heute nur dann noch rechtfertigen, 

wenn es sich um den Abbau von sehr machtigen Flózen 
nandelt, wo ein zusammenhangender Abbau von Sohle zu 

'JJ. m,ehreren Streben erfahrungsgemaB einen zu 
g oBen Druck auf die Kohle und damit zu groBe Schwierig- 

,bau au.sló.sen wurde. Es ist dann jedoch zu 
emptehlen, den scheibenartigen Abbau machtiger Flóze 
\on oben nach unten durchzufuhren.



8 . August 1942 G lu c k a u f 455

Die Abbauverfahren mit dem Vorbau sowohl der un
teren ais auch der oberen Streben weisen nach den obigen 
Darlegungen groBe Mangel auf, die sich sehr ungiinstig 
auf die Leistung und die Sicherheit der Betriebe auswirken. 
Im besonderen sei nochmals auf die Verzettelung in der 
Wetterfiihrung hingewiesen. Es miissen schon einschlieBlich 
der Vorrichtung 3-4 Flóze gleichzeitig im Verhieb sein, 
wenn beim Scheibenbau in steiler Lagerung in einer Fórder- 
abteilung eine angemessene Fórderung von etwa 500 t 
sichergestellt werden soli. Die Folgę davon ist, daB der 
Wetterstrom auBerordentlich aufgeteilt wird und nur mit 
geringen Mengen*die einzelnen Betriebe bestreicht. Damit 
ist aber die Kiihlwirkung der Wetter auf ein derart ge- 
ringes MaB herabgesunken, daB durch die entstehenden 
hohen Temperaturen die Leistung der einzelnen Hauer 
stark beeintrachtigt wird.

Wenn daher in der Zukunft eine bessere Wetter- 
fiihrung, hóhere Leistungen und eine scharfere Zusammen- 
fassung der Betriebe erreicht werden sollen, miiBten vor 
allem bei dem Ubergang auf tiefere Sohlen die bisher be-

Die Tannenbaum-Bauart.

Die' Tannenbaum-Bauart (Abb. 4) ist aus dem Vorbau 
der oberen Streben derart entstanden, daB die Streben in 
ein Flóz verlegt wurden. Nur so ist es zu erklaren, daB 
diese Abbauart mit ihren sehr groBen Nachteil^n auf 
manchen Zechen Eingang finden konnte, denn sie bietet 
auBer der Zusammenfassung der Betriebe in einem Flóz 
kaum Vorteile. Lediglich die bei der Arbeit des Berge- 
kippens entleerten Kohlenwagen kónnen vorteilhaft zum 
nachsten Kohlenbetrieb durchgeschoben und mit Kohlen be- 
laden wieder zuriickgebracht werden, wenn umschichtig in 
den Betrieben gekohlt bzw. versetzt wird.

Weit iiberwiegend sind jedoch die Nachteile dieser 
Bauart. In Abb. 4 sind in der anstehenden Kohle dreieckige 
Flachen hervorgehoben. An diesen Stellen kreuzt sich die 
Druckwelle des im Betrieb stehenden unteren StoBes mit 
der alten Druckwelle des dariiber befindlichen StoBes, so 
daB hier die Strecken und die anstehende Kohle unter be
sonders hohem Druck stehen. Haufig genug kommt es vor,

Orut+w/le -

- n r r
Abb. 4. Schragbau von Sohle bis Sohle mit Vorbau der oberen Streben.

Abb. 5. Schragbau von. Sohle bis Sohle mit Vorbau der unteren Streben.

it j schriebenen Bauarten ganzlich verlassen und durch neue 
utS ersetzt werden. Hierbei konnte man die Bauarten wiihlen, 
j?' die bereits jetzt zur Durchfiihrung kommen und eine Zu- 

sammenlegung der Betriebe in einem oder zwei Flózen 
Jj< derart gestatten, daB die Baue von Sohle zu Sohle móglichst 
j it zweiflijgelig in zusammenhangender Front den Baugrenzen 

zugeleitet werden. In Anwendung stehen zwei Verfahren, 
ijif der Tannenbaum- und der Treppenbau, die in gewisser Ab- 

hiingigkeit von den friiheren Bauarten entwickelt worden 
' sind.

daB die Kohle hier auslauft und der Streckenausbau zer- 
stórt wird. Schwere Unfalle und Betriebsstórungen sind 
jeweilig die Folgę. Weiterhin ist unangenehm, daB die be
ladenen Wagen des oberen Strebs iiber den offenen unteren 
Streb hinweggebracht werden miissen. Man muB daher die 
an der Kippstelle befindlichen Bockstempel besonders sorg
faltig einbringen und auch die Abdeckung des Strebaus- 
gangs sehr gewissenhaft ausfiihren. Hier liegen zwei Ge- 
fahrenquellen, die a l le in  schon ein Grund sein miiBten, 
von dem genannten Abbauverfahren abzugehen.
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Auch wettertechnisch ist es von groBem Nachteil, daB 

der Wetterstrom jeweilig an jedem Strebausgang eine 
Richtungsanderung um etwa 140° erfahrt. Der Unterdruck- 
anstieg ist hierdurch sehr erheblich und ein gróBerer Kraft- 
aufwand fiir die Bewegung der Wetter notwendig.

Die Treppen-Bauart.

Die Erfahrungen in śteiler Lagerung 'fiihren zwangs- 
liiufig dazu, das zweite neuere Abbauverfahren zur Durch- 
fiihrung zu bringen. Hierbei werden die Streben jeweilig 
von unten nach oben folgend vorgestellt und treppenartig 
in Abstanden von 10—15 m voneinander abgesetzt. Dieses 
Verfahren macht sich alle Vorteile zunutze, die man bei den 
bisherigen Abbauarten beobachtet hat.

In Abb. 5 ist der zweifltigelige Abbau von Sohle zu 
Sohle in einem steil gelagerten Flóz dargestellt. Nach jeder 
1 Baurichtung werden 3 Streben zu Felde gefiihrt. Allerdings 
hat die Einrichtung eines solchen zusammengefaBten Ab- 
baues zur Voraussetzung, dafi die Entgasung des Flózes 
nicht zu stark ist. Jedoch kónnen auch bei starkerer Ent
gasung jedem Abbaufliigel soviel Wettermengen zugefiihrt 
werden, daB eine weitgehende Verdiinnung der auftretenden 
CH4-Gasmengen erfolgt.

Wie die Erfahrungen gezeigt haben, hat sich die 
Treppen-Bauart in jeder Hinsicht ais die beste erwiesen. 
Sowohl fórder- ais auch wettertechnisch, im besonderen 
aber auch in sicherheitlicher Beziehung, ist sie jeder anderen 
Abbauart iiberlegen.

Die Fórderung ist auf die Betriebspunkte in ein oder 
zwei Flózen zusammengefafit. Der Abbau schreitet schnell 
vorwarts, so daB die Lebensdauer der Strecken sehr ver- 
kiirzt wird. Die Strecken stehen im Versatz und sind daher 
nur geringen Druckwirkungen ausgesetzt. Wettertechnisch 
wirkt sich die Anlage eines Treppenbaues besonders 
gtinstig aus. Die Wetter gehen fast ohne Richtungsanderung 
ziigig von Streb zu Streb durch.

Der hervorragendste Vorteil des Treppenbaues besteht 
in der sich beim Abbau bildenden von Sohle zu Sohle

durchgehenden Bruchkante, die im Gegensatz zu allen an
deren Verfahren an keiner Stelle eine *wesentliche Unter- 
brechung erfahrt. Infolgedessen muB der Gang der Kohle 
ahnlich wie in flacher Lagerung bei GroBstreben ein guter 
sein, und auch der Zusammenhang der hangenden Gebirgs- 
schićhten bleibt derart bestehen, daB das Hangende beim 
Abbau keine Schwierigkeiten macht.

Die Planung des Abbaus in steiler Lagerung auf der 
neuen 950-m-Sohle der Zcchen Hannover und Hannibal, 
die von der jetzigen Fórdersohle einen Abstand von 200 m 
hat, sieht daher fiir die Streben in allen Flózen der steilen 
Lagerung einen seigeren Abstand von 70 m von Ort zu 
Ort vor, so daB SchragstóBe von etwa 100-120 m Lange 
entstehen. Hierbei sollen die machtigeren Flóze im Schrag
bau ais BóschungsstóBe mit 40° Einfallen, die weniger 
machtigen Flóze mit festen Rutschen bei 32° Einfallen 
gebaut werden.

Zusammenfassung.

Es werden die Vor- und Nachteile des Vorbaues der 
unteren bzw. der oberen Streben ais Scheibenbau in steiler 
Lagerung geschildert. Hierbei ergibt sich, daB diese Abbau
arten groBe Nachteile bringen und dafi sie weder in sicher
heitlicher noch in technischer Hinsicht den heutigen Anfor
derungen geniigen. Weiterhin werden die neuerdings 
ublichen Abbaue von Sohle zu Sohle in zusammenhangender 
Schragfront betrachtet, von denen sich im besonderen die 
Tannenbaum-Bauart nicht bewahrt. Empfehlenswert er
scheint es, die genannten Abbauverfahren zu verlassen und 
dafiir in steiler Lagerung den Treppenbau einzufiihren, 
wobei die Streben gegeneinander um etwa 10—15 m versetzt 
werden. Diese Bauart gestattet eine starkę Zusammenfas
sung der Fórderung und derWetterfiihrung. Ais weitere Vor- 
teile sind hervorzuheben die kurze Standdauer der Strecken 
im Alten Mann und die fast ohne Unterbrechung von 
Sohle zu Sohle durchgehende Bruchkante in den Streben, 
wodurch die Kohlengewinnung erleichtert und infolge ge- 
ringer Beeinflussung der hangenden Schichten die Sicher
heit des Betriebes erhóht wird.

'

Die Rohstoffe des siidostasiatischen Raumes.
Durch die erfolgreichen Feldziige im ersten Halbjahr 

seines Krieges mit den Ver. Staaten von Amerika und 
GroBbritannien hat Japan ein Gebiet von etwa 5 Mili. km2 
teils erobert, teils im Einvernehmen mit den zustandigen 
Regierungen besetzt und damit sich selbst die dortigen 
Wirtschaftskrafte gesichert und sie anderseits den Ver. 
Staaten und GroBbritannien entzogen. Nimmt man hierzu 
Siidchina, dessen Rohstoffe infolge der Besetzung Hinter- 
indiens und insbesondere der Burmastrafie durch die 
Japaner fiir die angelsachsischen Machte ebenfalls uner- 
reichbar geworden sind, so ist damit ein Raum von rund 
10 Mili. km2, 71/2 % der festen Erdoberflache, fiir die Ver- 
sorgung der Gegner Deutschlands, Italiens und Japans 
ausgefallen.

Zah lenta fe l  1. Die Lander Siidostasiens.

Machte wertvoll ist, im wesentlichen auf Kautschuk, da
neben auf einige Spezialrohstoffe wie Manilahanf u. a. m. 
Sehr betrachtlich ist noch die hier nicht einbezogene Er
zeugung von Nahrungs- und GenuBmitteln, insbesondere 
von Reis, Tee usw., ferner von Ólfriichten wie Kopra, 
Palmól u. dgl., die sowohl ais Nahrungsmittel ais auch 
ais Industrierohstoffe dienen.

Zahlentafel  2. Bergbaufórderung im siidostasiatischen 
Raum 1938.

Land Flachę in 1000 km2

Burma ................................................ 605
Thailand ............................................. 529
Indoch ina ............................................. 740
Brit.-Malaienstaaten.......................... 143
Niederl.-Indien..................................... 1904
Brit.-Borneo................................. 211
P h ilip p inen ......................................... 296
S iid c h in a ............................................. etwa 5000

zus. Siidostasien etwa 10000

Das Gebiet umschliefit eine Reihe von Landern, die 
zu den wirtschaftlich am starksten entwickelten aufierhalb 
Europas und der Ver. Staaten gehóren. Der geologische 
Aufbau ist iiberaus mannigfaltig und gewahrt sehr viel- 
seitige Móglichkeiten fiir das Auftreten mineralischer Roh
stoffe. Klimatisch gehórt der Gesamtraum aber zu den 
Tropen, so dafi die Erzeugung organischer Rohstoffe ein 
verhaltnismaBig einfórmiges Bild bietet. Wahrend der 
Bergbau eine ganze Reihe verschiedenartiger Rohstoffe 
fórdert, die fiir die Weltwirtschaft von groBer Bedeutung 
sind, beschrankt sich die Gewinnung pflanzlicher und 
tierischer Rohstoffe, soweit sie fiir die Yersorgung des 
Weltmarktes und insbesondere der angelsachsischen

Lander Wert1' 
Mili. RM

Anteil der wichtigsten Erzeugnisse 

Mili. RM

0

95 Erdól 33, Blei 17, Wolfram
erz 14, Zinn 13, Zink 7, 
Silber 6, Kuj}fer2, Nic-kel 2,
Salz 1

T hailand ................... 35 Zinn 34, Wolframerz 1
Indochina ............... 43 Steinkohle 27, Zinn 5, Salz 5, 

Wolframerz 2, Eisenerz 2, 
Zink 1, Phosphat 1

Brit.-Malaienstaaten . 141 Zinn 102, Eisenerz 25, Stein
kohle 6, Gold 3, Wolfram
erz 3, Manganerz 1, Bauxit 1

Niederl.-Indien . . . 334 Erdól222,Z inn49, Erdgas30, 
Steinkohle 18, Gold 7, Bauxit 
3, Salz 2, Silber 1, Schwefel 1

Brit.-Borneo . . . . 30 E/dól 30
Philippinen............... 100 Gold78, Eisenerz 15, Chrom- 

erz 3, Manganerz 2
Siidchina2 ............... 67 Wolframerz 33, Zinn 28, 

Antimon 6

insges. Siidostasien 845 Erdól 285, Zinn 231, Gold 88, 
Wolframerz 53, Kohle 51, 
Eisenerz 42, Erdgas 30, Blei 
17, Zink 8, Salz 8,' Silber 7, 
Antimon 6, Bauxit 4

' ■:

1 Unter Einsetzung internationalei 
we Hergbauzweige beriicksichtigt, die

■ Einheitswerte. — 2 Es werden nur 
fiir die Ausfuhr Bedeutung besitzen.

,
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; b e :  '

■-
!it o f l

Der Gesamtwert der Bergbaufórderung 
im siidostasiatischen Raum laBt sich fiir 1938 
auf 845 Mili. SUM schatzen, wenn man fiir die 
gleichen Erzeugnisse jedes Landes inter- 
nationale Einheitswerte auf der Grundlage 
der damaligen Weltmarktptóse einsetzt. 
Diese Summę entspricht zwar nur etwa 2i/2 % 
des Gesamtwertes der bergbaulichen Welt
fórderung — zumal Kohle, Erdól, Eisen, 
Kupfer und Gold, die wichtigsten Mineralien 
des Weltbergbaus, im siidostasiatischen 
Raum nur in verhaltnismaBig geringem Um
fange auftreten — , umso wichtiger ist aber 
der Anteil des Raumes an der Weltproduk- 
tion einiger\ anderer Mineralrohstoffe, die 
ebenfalls fiir den Weltmarkt und vor allem 
gerade auch fiir die kriegswirtschaftliche 
Versorgung der angelsachsischen Machte 
einerseits und Japans anderseits wichtig sind.

Zahlentafel  3. Anteil des siidostasiatischen 
Raumes an der Weltgewinnung einiger 

wichtiger Mineralien 1938.

3 1 3 2 -

Mineralien

Gewinnung 
des siidost-
asiatischen der Welt 

Raumes
t t

Anteil
Siidost-
asiens

X

Kohle . . . 3 843 000 1 469 000 000 0,3
Erdól . . . 9 418 000 274 300 000 3,4
Gold . . . 34 1 172 2,9
Silber . . . 238 8315 2,9
Kupfer . . 7 221 2 062 000 0,3
Zinn . . . 102 980 159 900 64,4
Blei . . . . 80 380 1 810 000 4,4
Zink . . . 61 000 1 870 000 3,3
Nickel . . . 1 459 115 500 1,3
Antimon . . 7 964 32 200 24,8
Bauxit. . . 301 000 3 849 000 7,8
Eisenerz . . 2 666 000 162 000 000 1,6
Manganerz. 91 000 5 700 000 1,6
Chromerz . 67 000 1 333 000 5,0
Wolframerz 21 599 32 000 67,5 tK oh le

-H

-

Von den nichtmineralischen Rohstoffen 
steht in Siidostasien der Kautschuk oben an, 
dessen Gewinnung 1938 89 o/o der Welt- 
produktion ausmachte; noch hóher, fast 
100 o/o, ist der Anteil des Manilahanfs. Aber auch in dem 
Erzeugnis der Kokospalme, Kopra, das in groBem Umfang 
ais industrieller Rohstoff dient, Iiefert der Raum reichlich 
drei Viertel der auf den Weltmarkt gelangenden Mengen.

D ie einzelnen Mineral-Rohstof fe .

Kohle.

Zah lentafel  4. Kohlenfórderung des siidostasiatischen 
Raumes (in 1000 t).

E rd o l  . +  E isen  A g  S ilb e r  A l  Bau^ it A u  G o ld  C r Chrom  Cu K u p fe r  

M n  M angan  N i N icke l Pb B le i S S chw e fe t Sb An tim on  Sn Z inn W  Wolfram Zn Z ink

#  Kau tschuk  

Die Rohstoffgebiete Siidostasiens.

Lander 1937 1938 1939 1940

Indochina..................................
Brit.-Malaienstaaten...............
Niederl.-Indien...........................
Brit.-Borneo..............................
Ph ilipp inen ..............................

2308
0,6

1364
0,5
22

2344
0,5

1457
0,5
41

2615
0,4

1781

47

2486
0,8

zus. Siidostasien 
(ohne Siidchina) 3695 3843 4444

Die Kohlenfórderung im - siidostasiatischen Raum be- 
sitzt nur in Indochina gróBere Bedeutung, wo im Hinterr 
land von Hanoi eine recht gute Anthrazitkohle gefórdert 
und groBenteils nach Japan ausgefiihrt wird. Die in Niederl.- 
Indien auf Sumatra und Borneo gefórderte tertiare Glanz- 
kohle befriedigt den Inlandbedarf. Fiir die Versorgung der 
angelsachsischen Machte ist die Kohlenfórderung des 
Raumes belanglos, der auf Japan entfallende Ausfuhranteil 
ebenfalls nicht wesentlich.

Erdol.

Niederl.-Indien gehórt zu den wichtigeren Erdól- 
landern und fiihrt auch den gróBten Teil seiner Erzeugung 
aus, in der Hauptsache in die Randlander des Indischen 
Ozeans. Das Gleiche gilt von Brit.-Borneo. Beide Lander

liefern Erdól von hervorragender Gute, und die Raffinerien 
sind durchaus neuzeitlich Und leistungsfahig. Die Pro- 
duktion von Burma dient hauptsachlich fiir die Versorgung 
Brit.-Indiens. GroBbritannien selbst und die Ver. Staaten 
sind auf Erdól aus dem siidostasiatischen Raum nicht an- 
gewiesen. Umso gróBere Bedeutung kónnen die eroberten 
Erdólgebiete fiir das erdólarme Japan erlangen. Ein Teil 
der bei der Raumung zerstórten Fórdereinrichtungen und 
Raffinerien soli bereits wieder betriebsfahig gemacht 
worden sein. Auch wenn die Wiederinbetriebsetzung nur 
allmahlich und teilweise gelingt, kann angesichts der iiber- 
ragenden Leistungsfahigkeit aller Reviere die Deckung des 
japanischen Einfuhrbedarfs (1938 reichlich 3 Mili. t) kaum 
Schwierigkeiten bereiten, obwohl die Kriegfiihrung sicher- 
lich eine betrachtliche Steigerung des Bedarfs zur Folgę 
gehabt haben muB. Auf diesem Gebiet kann die neue 
Herrschaft iiber den siidostasiatischen Raum womóglich 
geradezu entscheidende Bedeutung erlangen.

Zah len ta fe l  5. Erdólfórderung des siidostasiatischen 
Raumes (in 1000 t).

Lander 1937 1938 1939 1940

Niederl.-Indien...............
Brit.-Borneo...................

1075
7304
857

1032
7398
988

1079
8010
1014

1093
7860
1007

zus. Siidostasien 9236 9418 10103 9960

Gold und Silber.

Die Edelmetallproduktion des siidostasiatischen 
Raumes ist nicht sehr betrachtlich; sie beschrankt sich in 
der Hauptsache auf die Goldfórderung auf den Philippinen 
und auf die Gewinnung von Silber ais Nebenerzeugnis 
des burmesischen Blei-Zinkerz-Bergbaus in Bawdin. Fiir 
die Kriegswirtschaft ist dieser Bergbauzweig belanglos.
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Kupfer.

Innerhalb des siidostasiatischen Raumes fordem die 
Philippinen Kupfererz, Burma gewinnt Kupfer ais Neben- 
erzeugnis des Blei-Zinkerz-Bergbaues in Bawdin. Die 
Gesamtmenge ist weltwirtschaftlich und insbesondere fur 
die kriegfuhrenden GroBmachte ohne Bedeutung.

Zinn.

Zah lenta fe l  6. Zinnerzfórderung des siidostasiatischen 
Raumes (Zinninhalt in t).

Lander 1937 1938 1939 1940

Burma..................................... 4 636 4412 4500 5500
Thailand................................. 15786 14 704 17325 17447
Indoch ina .............................. 1577 1599 1470 1560
Brit.-Malaienstaaten . •. . . 77264 43361 51725 85384
Niederl.-Indien...................... 39133 27299 27755 44 447
S iid c h in a .............................. 12871 11605 10422 6349

zus. Sudostasien 151267 102980 113197 160687

Etwa zwei Drittel der Weltproduktion des wichtigen 
Metalls kommen aus Sudostasien. Wenn an der Forderung 
auch die meisten Einzelgebiete beteiligt sind, so fuhren 
doch die Malaienstaaten und Niederl.-Indien weitaus; sie 
sind zugleich die wichtigsten Zinnlander der Erde iiber- 
haupt. Angesichts dieser iiberragenden Bedeutung im Welt- 
bergbau besitzt der siidostasiatische Raum entscheidende 
Bedeutung auch fiir die Versorgung der groBen Industrie- 
lander, insbesondere der Ver. Staaten und GroBbritanniens.

Zah lenta fe l  7. Zinneinfuhr der Ver. Staaten (Zinninhalt 
von Rohzinn und Konzentraten in t).

Lieferlander 1937 1938 1939 1940

Gesamteinfuhr.......................... 89810 50590 71820 129900
davon aus

Indochina .............................. 20 — 25 1260
Brit.-Malaienstaaten . . . . 67820 37100 47590 98200
Niederl.-Indien...................... 4180 3150 5405 12300
Hongkong und China . . . 6640 3340 4395 4440
Niederlande1.......................... 2490 2250 1035 10

insges. Sudostasien 81 150 45840 58450 116210
_______ ,, Anteil % 90,4 90,7 82,0 89,6

1 Fast ausschliefilich aus der Yerhiittung' von niederl.-indischen Erzen.

Weniger bedeutungsvoll ist Sudostasien fiir die eng- 
lische Zinnversorgung, die zwar auch ganz iiberwiegend 
auf der Einfuhr beruht, sich aber hauptsachlich auf bolivi- 
anische und nigerische Erze stiitzt, die in GroBbritannien 
verhiittet werden. Immerhin ist der siidostasiatische Raum 
auch fiir die britische Versorgung wichtig genug.

Zahlentafel  8. Zinneinfuhr GroBbritanniens 
(Rohzinn in t).

Lieferlander 1937 1938

Gesamteinfuhr..................................... 21818 11788
davon aus

Brit.-Malaienstaaten...................... 5732 5015
Niederl.-Indien................................. 3790 26
Hongkong und C h in a ................... 1718 910
Niederlande..................................... 8354 2059

zus. Sudostasien 19594 8010
Anteil % 36 17

In den Bergwerks- und Hiittenanlagen Malayas und 
Niederl.-Indiens sollen vor der Besetzung durch die Japaner 
mannigfache Zerstórungen vorgenommen worden sein. Es 
handelt sich aber bei den Gruben um sehr zahlreiche Be- 
triebe, meist im Tagebau,die leicht wiederhergestellt werden 
konnen und nach Zeitungsberichten in der Tat teilweise be
reits wiederhergestellt sind. Bei der iiberaus groBen Ge- 
samtleistungsfahigkeit laBt sich der Bedarf Japans (1938 
etwa 12000 t) sicherlich leicht befriedigen.

Blei und Zink.

Zah lenta fe l  9. Bleierzfórderung des siidostasiatischen 
Raumes (Bleiinhalt in t).

Lander 1937 1938 1939

Burma .......................... 77728 80166 77220
P h ilip p in en ................... 15 214

zus. Sudostasien 77743 80380 .

Wahrend sonst im siidostasiatischen Raum die Bunt- 
metalle verhaltnismaBig sparlich vertreten sind, besitzt er 
im Bawdin-Revier Burmas ein Blei-Zinkerz-Vorkommen, 
das zu den gróBten der Erde zu zahlen ist (vgl. Gluckauf 
Nr. 22/1942, S. 312). Burma liefert namentlich Blei an 
England, 1937 z. B. 50600 t, 1938 62600 t, die dort 13,4 
bzw. 15,1 o/o der gesamten Bleieinfuhr ausmachten. Die 
Ver. Staaten sind an den Lieferungen aus Burma unbe- 
teiligt. Umso wichtiger konnen sie fur Japan werden, das 
1938 etwa 90000 t Blei und etwa 70000 t Zink in der Form 
von Erzen, Zwischenprodukten und Rohmetallen ein- 
fiihren muBte.

Zahlentafel  10. Zinkerzfórderung des siidostasiatischen 
Raumes (Zinkinhalt in t).

Lander 1937 1938

59600 55820
Indochina ....................... 4960 5180

zus. Sudostasien 64560 61000

Nickel.

Zahlentafel  11. Nickelerzfórderung des siidostasiatischen 
Raumes (Nickelinhalt in t).

Lander 1937 1938 1939

1233 959 921
Niederl. Ind ien .......................... — 500 753

zus. Sudostasien 1233 1459 1674

Die unbedeutende Nickelgewinnung des siidostasiati
schen Raumes geschieht in Burma ais Nebenerzeugnis des 
Blei-Zinkerz-Bergbaus von Bawdin, wahrend in Niederl.- 
Indien neuerdings Nickelanreicherungen im lateritischen 
Eisenerz auf Celebes abgebaut werden. Ihre Bedeutung fiir 
den Weltmarkt ist noch unbetrachtlich. Fiir die Versorgung 
der angelsachsischen Machte spielen die Lieferungen keine 
Rolle, und auch fur Japan sind ^ie nicht ausschlaggebend, 
wenn auch zweifellos willkommen.

Antimon.
Zah lenta fe l  12. Antimonerzfórderung des sudost- 

asiatischen Raumes (Antimoninhalt in t).

Lander 1937 1938 1939 1940

28 84
Indoch ina .................................. 5 83 19 9
Brit.-Borneo.............................. 4 — 14
S iid c h in a .................................. 14702 7797 6497 5493

zus. Sudostasien 14739 7964 .

Siidchina war bis vor kurzem das fiihrende Antimon- 
erzfórderland der Welt und versorgte noch in den letzten 
Jahren alle groBen Verbrauchslander. Die wichtigsten Vor- 
kommen liegen in der Provinz Hunan unweit der Stadt 
Sinhua, die im Mai nach harten Kampfen von den Japanern 
eingenommen worden ist. Auch die Ver. Staaten und GroB
britannien deckten einen Teil ihres Antimonbedarfs in 
China, teilweise im Transit iiber Hongkong.

Zah lentafel  13. Antimoneinfuhr der Ver. Staaten
(Antimoninhalt in t).

Lieferlander 1937 1938 1939 1940

Gesamteinfuhr . . . . 15 110 9 402 9 500 14 490
davon aus 

Siidchina................... 696 716 600 176

Anteil Siidostasiens . . % 4,1 7,6 6,3 1,2

GroBer ist der Anteil der Antimoneinfuhr GroB
britanniens. 1937 bezog es aus China und Indochina 4506 t 
Antimonerz und 2237 t Antimonmetall und deckte damit 
etwa die Halfte seines gesamten Antimonbedarfs.

Bauxit.

Zah lenta fe l  14. Bauxitfórderung des siidostasiatischen 
_____ _________  Raumes (in 1000 t).

Lander 1937 1938 1939 1940

Indochina . . . .  
Brit.-Malaienstaaten . . . .  
Niederl.-Indien.......................

7
19

199

0
56

245

0
94

231

0
64

274

zus. Sudostasien 225 301 325 338
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Der Bauxitabbau hat in Sudostasien erst vor wenigen 
Jahren begonnen, aber namentlich auf der zu Niederl.- 
Indien gehórigen Insel Bintan zwischen Singapur und 
Sumatra auf Grund der dort giitemaBig ausgezeichneten 

.und billig gewinnbaren Vorkommen rasch eine betracht- 
liche Bedeutung erlangt. Abnehmer waren Deutschland und 
Japan, im Jahre 1940 auch die Ver. Staaten.

Zah lenta fe l  15. Bauxiteinfuhrder Ver. Staaten j(in lOOOt).

Lieferlander 1937 1938 1939 1940

Gesamteinfuhr.......................
davon aus 

Niederl. - Indien (zugleich

516 464 529 640

Summę Sudostasien) . . — 1 0 14

Anteil Siidostasiens . . . % — 0,2 0 2,2

Die nicht so hochwertige Bau.\itfórderung der Malaien
staaten ging vollstandig nach Japan; GroBbritannien war 
an der Bau.\itausfuhr Siidostasiens unbeteiligt. Umso wich- 
tiger ist die Sicherung der Bauxitreviere fur Japan, das 
hier und auf den Palau-Inseln seinen Bedarf an dem wich
tigen Leichtmetall-Rohstoff deckt. Die Grubenanlagen in 
Brit.-Malaya und auf Bintan sollen vor der japanischen Be
setzung zerstórt worden sein. Da es sich aber um Tage- 
baue handelt, nimmt die Wiederherstellung nur verhaltnis- 
maBig kurze Zeit in Anspruch.

Eisenerz.

Zahlentafel 16. Eisenerzfórderung des siidostasiatischen 
Raumes (in 1000 t).

Lander 1937 1938 1939 1940

Burma.......................... 26 18 etwa 20 etwa 20
Indochina................... 33 130 136 33
Brit.-Malaienstaaten 1 688 1 606 1 991 1 873
Philippinen................... 601 911 1 155 1 192

zus. Sudostasien 2 348 2 665 3 300 3 120

Die Eisenerzfórderung der siidostasiatischen Lander 
kam mit Ausnahme der burmesischen, die lediglich ais 
Zuschlag bei der Verhiittung der Blei-Zinkerze Verwen- 
dung fand, nur Japan zugute. Die kleine Fórderung ist erst 
der Anfang einer Entwicklung, die angesichts der sehr 
betrachtlichen Vorrate namentlich auf den Philippinen und 
auf Celebes ein fast unbegrenztes AusmaB erreichen kann. 
Die angelsachsischen Machte sind an dem Absatz der 
Eisenerze schon aus Transportgriinden unbeteiligt ge- 
wesen. Fur Japan bedeutet er einen entscheidenden Beitrag 
zu seiner Eisenversorgung.

Manganerz.

Zahlentafel  17. Manganerzfórderung des siidost-, 
asiatischen Raumes (in 1000 t).

Lander 1937 1938 1939 1940

Brit.-Malaienstaaten . . 33 32 32 #
Niederl.-Indien............... 11 10 12 .
Philippinen. . . . . . . 12 49 36 . 58

zus. Sudostasien 56 91 80 .
Das kriegswirtschaftlich wichtige Erz ist zwar in Sud

ostasien nicht allzu reichlich vertreten, wurde aber nament
lich auf den Philippinen in steigenden Mengen gewonnen 
und zunachst ausschlieBlich Japan zugefiihrt. Erst in 
jungster Zeit haben auch die manganerzarmen Ver. Staaten 
von Amerika sich fur die dortigen Erze interessiert.

Zah lentafe l  18. Manganerzeinfuhr der Ver. Staaten 
(in 1000 t).

Lieferlander 1937 1938 1939 1940

Gesamteinfuhr . . . 
davon aus

927 491 638 1303

Niederl.-Indien . . m 1 — — 5
Philippinen j . . — 4 7 44

zus. Sudostasien 1 4 7 49

Anteil Siidostasiens . 01/o 0,1 0,8 1,1 3,8

Fiir die Gesamtversorgung der amerikanischen Eisen- 
industrie sind die Zufuhren allerdings nicht von wesent- 
licher Bedeutung. Umso wichtiger ist die Sicherung fiir

die japanische Eisenindustrie, die in den letzten Vorkriegs- 
jahren etwa 200000 bis 300000 t Manganerz jahrlich ein- 
fiihrte und im siidostasiatischen Raum wenigstens iiber 
einen Teilbetrag verfiigt.

Chromerz.

Zah len ta fe l  19. Chromerzfórderung des siidost- 
asiatischen Raumes (in 1000 t).

Land 1937 1938 1939

Philippinen (zugleich
Summę Sudostasien)............... 70 67 127

Abgesehen von kleinen, gelegentlich in Indochina ge- 
meldeten Funden ist Chromerz im siidostasiatischen Raum 
nur auf den Philippinen bekannt, wo namentlich an der 
Nordwestkiiste von Luzon, aber auch in einigen andern 
Revieren Vorkommen mit betrachtlichen Vorraten, aber 
nur geringer Qualitat abgebaut werden. Abnehmer waren 
1938 bis 1940 zu reichlich drei Vierteln die Ver. Staaten, 
die hier einen recht betrachtlichen Teil ihres Bedarfs an 
dem ihnen selbst fast vóllig fehlenden Rohstoff deckten.

Zah len ta fe l  20. Chromerzeinfuhr der V.er. Staaten 
(in 1000 t). _

Lieferlander 1937 1938 1939 1940

Gesam teinfuhr.............................. 563 358 323 669
davon aus

Philippinen (zugleich Summę
Sudostasien)........................... 44 79 73 159.

Anteil Siidostasiens . . . .  % 7,8 22,1 22,6 23,7

Japan fórdert einen wesentlichen Teil seines Bedarfs 
selbst.

Wolframerz.

Zah len ta fe l  21. Welframerzfórderung des siidost- 
asiatischen Raumes (in t Konzentrat).

Lander 1937 1938 1939 1940

5 924 6 334 6 100
Thailand . . . .  • ............... 221 251 378
In d o c h in a .............................. 648 545 510 392
Brit.-Malaienstaaten . . . . 1 356 1 082 608 535
Niederl.-Indien....................... — — 2 —

Sudchina.................................. 17 895 13 387 11 580 3 118

zus. Sudostasien 26 044 21 599 19 178

Sudostasien ist ausschlaggebend fiir die Weltversor- 
gung mit dem wichtigen Riistungsmetall Wolfram. Nament
lich Siidchina, wo Wolframerze vor dllem an der Grenze 
der Provinz Kiangsi und Kwangtung auftreten, und Burma 
stehen unter den Wolframfórderlandern weitaus an erster 
Stelle. Infolgedessen war auch die Bedarfsdeckung der 
Ver. St'aaten und GroBbritanniens in der Hauptsache auf 
diese Lander angewiesen.

Zah len ta fe l  2£. Wolframerzeinfuhr der Ver. Staaten 
(in t Konzentrat).

Lieferlander 1937 1938 1939 1940

Gesamteinfuhr....................... 4 625 146 1 247 4 921
davon aus

B urm a.................................. — — 11 80
Thailand.............................. — — — 161
In d o c h in a ........................... — — 3 22
Brit.-Malaienstaaten . . . 720 49 91 125
Hongkong und China , . . 3 240 63 752 1 651

zus. Sudostasien 

Anteil Siidostasiens . . . °/o

3 960 

85,8

112

76,8

857

68,8

2 039 

41,4

Wahrend sich die Ver. Staaten in den letzten Jahren 
starker auf siidamerikanische Beziige umgestellt haben, 
blieb GroBbritannien nach wie vor der wichtigste Ab
nehmer fiir das siidostasiatische Wolframerz. Eine genaue 
Statistik ist fiir die letzten Jahre nicht mehr bekanntge- 
geben worden; im Jahre 1937 fuhrte GroBbritannien 65001 
aus Burma und 2500 t aus China ein und deckte damit ein- 
schlieBlich einiger kleinerer Lieferungen aus den andern 
siidostasiatischen Landern 85 o/o seines Bedarfs an W olf
ramerz. Fiir- Japan, das selbst keine nennenswerten Mengen
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fórdert, ist die Sicherung des Bezuges angesichts der hohen 
kriegswirtschaftlichen Bedeutung des Stahlveredlers Wolf
ram zweifellos besonders willkommen.

D ie pf lanz l ichen  Rohstoffe .

Kautschuk.

Zah len ta fe l  23. Kautschukgewinnung des siidost- 
asiatischen Raumes (in 1000 t).

Lander 1938 1939

Burma ..........................
Thailand .......................
Indoch ina .......................
Brit.-Malaienstaatęn
Niederl -Indien...............
Brit.-Borneo...................

10,6
51,0
57,9

365,4
324,7
31,7

9,5
53,6
69.1

366.0
378.0
38.1

zus. Sudostasien 842,1 914,9

W e l t .............................. 944,8 1050,6

Anteil Siidostasiens . . ............... °/o 89,2 87,1

Fast noch starker ąls auf dem Markt einiger Mineraljen 
beherrscht Sudostasien den Weltmarkt \jn Kautschuk, seit 
die Gewinnung von Naturkautschuk in Siidamerika durch 
den Plantagen-Kautschuk in Sudostasien abgelóst worden ist. 
Alle sudostasiatischen Lander nehmen an diesem Segen teil, 
wenn auch Niederl.-Indien und die Malaienstaaten weitaus 
an der Spitze stehen. NaturgemaB besitzt der siidostasiati- 
sche Raum unter diesen Umstanden entscheidende ■ Be
deutung fiir die Kautschukversorgung der meisten Ver- 
brauchslander, insbesondere der Ver. Staaten, die in den 
letzten Jahren fiir ihre riesenhafte Automobilindustrie 
etwa die Halfte der gesamten Weltproduktion an Kaut
schuk aufzunehmen pflegten und die nunmehr neun Zehntel 
ihrer Zufuhr verloren haben.

Zah len ta fe l  24. Kautschukeinfuhr der Ver. Staaten 
(in 1000 t).

Lieferlander 1938 1939

Gesam teinfuhr................... 418,7 ■ 507,6
davon aus

Brit.-Indien....................... 111,6 145,3
B u rm a .............................. 0,0 0,1
Indochina.......................... 20,5 26,4
Brit.-Malaienstaaten . . . 248,5 282,6
Philippinen....................... 0,7 0,6

zus. Sudostasien 381,4 455,0-

Anteil Siidostasiens . . % 91,2 89,7

Kaum geringer ist der Anteil des sudostasiatischen 
Raumes an der Kautschukversorgung GroBbritanniens, 
wenn auch die in Frage kommenden Mengen erheblich

U M S
ErlaB des Fuhrers1 

iiber den Einsatz der Technik in den neu besetzten 
Ostgebieten.

Vom 9. Juni 1942.

Um alle verfiigbaren Krafte auf dem Gebiet der Tech
nik fiir die Erfordernisse des Krieges und den Wiederauf- 
bau in den neu besetzten Ostgebieten einheitlich zum Ein
satz zu bringen, ordne ich fiir die Dauer des Krieges in 
Ergiinzung meines Erlasses iiber die Verwaltung der neu 
besetzten Ostgebiete vom 17. Juli 1941 folgendes an:

I.
Dem Reichsminister Speer werden in seiner Eigen

schaft ais Reichsminister fiir Bewaffnung und Munition, 
ais Generalinspektor fiir das deutsche StraBenwesen und 
ais Generalinspektor fiir Wasser und Energie in den neu 
besetzten Ostgebieten folgende Aufgaben iibertragen:

Der Riistungsausbau, der Hochbau, die Energie- 
wirtschaft, der StraBenbau, die WasserstraBen und Hafen 
sowie die Wasserwirtschaft.

Die Aufgaben umfassen die Durchfuhrung aller er
forderlichen MaBnahmen einschlieBlich der Planung, auch 
soweit sie sich auf die Nachkriegszeit bezieht.

hinter den Abrufen der Ver. Staaten zuriickstehen. Japan, 
dessen Verbrauch bisher wesentlich geringer war, erfreut 
sich nunmehr eines geradezu verschwenderischen Uber- 
flusses an Kautschuk.

Zah lentafel  25. Kautschukeinfuhr GroBbritanniens 
(in 1000 t). _________ -

Lieferlander 1937 1938

Gesamteinfuhr.................... 138,2 171,0.

davon aus
Brit.-Malaienstaaten . . . 92,9 119,1 x

Niederl.-Indien............... 22,5 24,1

zus. Sudostasien 115,4 143,2

Anteil Siidostasiens . . °/o 83,5 83,8

Sonstige pflanzliche Rohstoffe.

Die Lander des sudostasiatischen Raumes liefern zahl- 
reiche Rohstoffe des Pflanzenreichs wie Holz, Holzkohle, 
Ól- und Faserfriichte u. dgl., aber meist nicht in solchen 
Mengen, daB ihre Lieferungen fiir die Bedarfsdeckung der 
groBen Verbrauchslander von wesentlicher Bedeutung 
waren. Nur in einigen Sonderhólzern, wie Teak-Holz, ist 
der Raum fiir die Weltversorgung ausschlaggebend. Eine 
besondere Ausnahme bildet auch der unter dem Namen 
Mani la-Hanf  bekannte Faserstoff, der fast ausschlieBlich 
auf den Philippinen gewonnen wird und der auch in der 
Hanfeinfuhr der angelsachsischen Machte fast die Halfte 
ausmacht. Der Ausfall dieser Lieferquelle ist daher fiir 
dereń gesamte Faserstoffversorgung nicht ohne EinfluB.

Endlich war die Gewinnung von Kopra  im sudost
asiatischen Raum weltwirtschaftlich wichtig. 1937 fiihrten 
Niederl.-Indien 497000 t, die Philippinen 237000 t und die 
Malaienstaaten 204000 t aus und leisteten damit 77,4 o/0 
der Gesamtlieferungen an den Weltmarkt. Der Absatz nach 
den Ver. Staaten und GroBbritannien besaB fiir die Fett- 
und Ólversorgung dieser Lander erhebliche Bedeutung.

Die sudostasiatischen Lander haben vor .allem in den 
groBenteils auch kriegswirtschaftlich wichtigen Rohstoffen 
Zinn, Chromerz, Wolframerz, Kautschuk, Manilahanf und 
Kopra einen wesentlichen Beitrag zur Bedarfsdeckung der 
angelsachsischen Lander geliefert. Ein Ersatz fiir die,Aus- 
falle, die jetzt durch die kriegerischen Ereignisse ein- 
getreten sind, laBt sich in allen angefiihrten Fallen vor- 
aussichtlich nur im Laufe langer Zeitraume erreichen, 
wobei bestenfalls aber nur unvollkommene Teillóśungen 
erreichbar sein werden. Die Ubernahme der Lieferungen 
durch Japan, das auch an der sudostasiatischen Produktion 
von Erdól, Blei, Zink, Eisenerz, Manganerz und Bauxit leb- 
haft interessiert ist, bedeutet eine sehr fiihlbare Ver- 
besserung der japanischen Versorgungslage und damit eine 
wesentliche Yerstarkung seiner wirtschaftlichen Wehrkraft.

C H  A U
i Die Durchfuhrung dieser Aufgaben erfolgt ausschlieB
lich durch Dienststellen des Reichsministers Speer.

II.

Im Rahmen des Reichsministeriums fiir die besetzten 
Ostgebiete hat Reichsminister Speer bereits durch Ab- 
ordnungen aus seinem Geschaftsbereich Dienststellen beim 
Reichsminister fiir die besetzten Ostgebiete und seinen 
nachgeordneten Dienststellen gebildet. Diese werden in 
ihrer derzeitigen persónlichen und sachlichen Ausstattung 
in seinen Geschaftsbereich zuriickgefiihrt. Die aus- 
gesprochenen Uk-Stellungen bleiben bestehen.

III.

Qie Dienststellen des Reichsministers fiir die be
setzten Ostgebiete und die des Reichsministers Speer 
haben sich wechselseitig iiber allflfcesentlichen Vorkomm- 
nisse und Aufgaben zu unterrichten.

IV.

Der Reichsminister der Finanzen hat dem Reichs
minister Speer die zur Durchfuhrung der ihm iibertragenen 
Aufgaben erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfiigung zu 
stellen.



8 . August 1942 G lu c k a u f 461

'  v.
Der Reichsminister Speer erlaBt die zur Durchfuhrung 

dieses Erlasses erforderlichen Anordnungen. Die nach- 
geordneten Dienststellen des Reichsministers fur die be- 
setzten Ostgebiete sind verpflichtet, die Dienststellen des 
Reichsministers Speer bei der Durchfuhrung der ihnen 
iibertragenen Aufgaben zu unterstiitzen.

Fiihrer-Hauptąuartier, den 9. Juni 1942.

Der Fiihrer 
gez. Adolf Hit ler  

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei 
gez. Dr. Lammers.

Eine alte Verordnung iiber die Regelung 

des Kohlengeschaftes zu Ruhrort.

Von Walter Serio, Oberbergamtsdirektor i. R. zu Bonn.

Am 2. Marz 1735 hat der Magistrat zu Ruhrort eine 
Verordnung iiber die Verschiffung von Kohlen auf dem 
Rhein, ihre Lagerung und ihren Verkauf erlassen, von der 
ein Stiick aus dem Nachlali des am 5. September 1763 ver- 
storbenen Rheinschiffers Wilhelm Borgemeister1 auf einen 
seiner Nachfahren uberkommen ist. Da sie bis ins Einzelne 
gehende Vorschriften enthalt, gewahrt sie einen Einblick, 
wie sich das Kohlengeschaft in Ruhrort zu jener Zeit ab- 
gespielt hat, und es verlohnt sich, auf ihre Bestimmungen 
kurz einzugehen.

Die Verordnung ist in der damals auch fiir amtliche 
Schriftstiicke gebrauchlichen Mundart und Redeweise ab- 
gefaBt und tragt folgende Aufschrift:

Zusatz 
der Kollen 

Fur
Zeitliche Wall-Herren 

Betreffend

Die Buird und Lossung dereń Kohl-Schifferen,
Den Kauff- und Verkauff dereń Stein-Kohlen und GeriB. 
Fort Verhaltungs-Ordnung dereń beyder Waagen-Meister,

Schiirger, Trager und sonstiger Arbeiteren bey dem
Kohl-Berg am Rhein.
De II ma Martij 1735.

Unterzeichnet ist sie mit »P. W. Ties Dr. Secret«. Wie 
die Aufschrift zeigt, zerfallt sie in zwei Teile, dereń erster 
in 13 Abschnitten allgemeine, der zweite 11 besondere 
Vorschriften fiir die Waagenmeister und die ihnen unter- 
stellten Arbeiter enthalt. #

Zu ersehen ist zunachst aus ihr, daB fiir die Kohlen- 
verfrachtung und den Kohlenhandel eine geordnete Ver- 
waltung eingerichtet war. An der Spitze der zustandigen 
Dienststellen stand die Ruhrorter Rentkammer. Sie bestellte 
fiir die Beaufsichtigung und Abwicklung des Kohlen
geschaftes aus den Reihen der erwahlten Ratsherren ein
zelne jeweils fiir bestiijjmte Zeitabschnitte, die deswegen 
»Zeitliche Wall-Herren« hieBen. Diesen Ratsherren wurde 
vorgeschrieben, ab und zu selbst an den Rhein zu gehen 
und auf Ordnung zu halten. Ihnen waren die beiden 
dauernd angestellten Waagenmeister nachgeordnet. Fiir 
sie und fiir alle Arbeiter, Trager und Schiirger waren 
die Ratsherren die unmittelbaren Vorgesetzten, die ihre 
Lóhne zu regeln und, wenn sie sich etwas zu Schulden 
kommen lieBen, iiber ihre Bestrafung und Entlassung zu 
befinden hatten. Gegen die EntschlieBungen und An
ordnungen der Ratsherren war Beschwerde bei der Rent
kammer zulassig.

Die Ausfiihrung des eigentlichen Kohlengeschaftes war 
in die Hande der Waagenmeister gelegt, die dafiir und fiir 
die ihnen zum Be- und Entladen der Schiffe sowie zum 
Stapeln der Kohlen beigegebenen Arbeiter die volle Ver- 
antwortung zu tragen hatten. Deshalb hatte sich auch ihre 
Anstellung die Rentkammer vorbehalten, wahrend die der 
anderen Gefolgschaftsmitgliader durch die Ratsherren 
erfolgte, und hat fiir sie noch besondere Bestimmungen 
erlassen.

Da nur zwei Waagen vorhanden waren, wurde vor- 
geschrieben, daB mehr ais zwei Schiffsladungen nicht ge
lagert werden durften. Beim Eintreffen weiterer Kohlen- 
schiffe sollten diese mit dem Ausladen warten, bis in den 
Lagern wieder Raum genug vorhanden ware, oder sie 
sollten ihre Ladung auf dem Schiff verkaufen. Dies muBten 
die Waagenmeister den Ratsherren und der Rentkammer

1 Vgl. Deutsche Kuhlenzeitung, Nr. 3. vom 30. 1. 40.

mitteilen. Sie hatten auBerdem uber alle ankommenden 
Schiffe, iiber das Lagern und iiber den Verkauf der Kohlen 
Buch zu fiihren und den Ratsherren wie der Rentkammer 
monatlich Rechnung zu legen. Dem altesten Ratsherrn war 
in besonderen Verzeichnissen, die auch die Namen der 
Schiffer zu enthalten hatten, der Kohlenabsatz nachzu- 
weisen, und dieser Ratsherr hatte alle Viertel- oder halben 
Jahre dariiber an die Rentkammer weiter zu berichten. 
Von den Waagenmeistern war auch jeder Schiffer, der in 
das Kohlengeschaft neu eintrat, den Ratsherren namhaft zu 
machen.

Die beim Verwiegen zu verwendenden Gewichte 
schrieb die Rentkammer vor. Auch die Kohlenpreise 
wurden von ihr alljahrlich festgesetzt, wobei den Rats
herren ein Vorschlagsrecht zustand. Die Preise muBten 
dann an den Waagenhauschen und an den Waagen selbst 
angeschlagen Werden und wurden damit maBgebend fiir 
die Schiffer. Jedoch scheint es beim Verkauf der Kohlen 
auf dem Schiff doch móglich gewesen zu sein, hóhere 
Preise zu erzielen, denn eine weitere Vorschrift besagt, 
daB demjenigen, der am meisten bietet, der Vorzug zu 
geben sei. Der Verkauf war dann auf einem ausgehangten 
Brett zu vermerken und zu jedermanns Kenntnis zu 
bringen. Die den Schiffern beim Kohlengeschaft erwachsen- 
den Unkosten sollten von den Waagenmeistern in ein Buch 
eingetragen werden, das den Ratsherren einzureichen war.

Bemerkenswert ist noch die Vorschrift, daB die*Schiffer 
im Sommer keine Kohlen aus dem Schiff verkaufen durften, 
wenn nicht zuvor die vereinbarte Menge von ihnen in die 
Kohlenlager geliefert war. Sie mag auf die Vorsorglichkeit 
des Magistrats zuruckzufiihren sein, der jedenfalls fiir die 
Winterversorgung der Stadt geriistet bleiben wollte.

Im zweiten Teil der Verordnung, dem »Reglement und 
Ordnung fiir die zwey Waagen-Meistern der Stein-Kohlen 
am Rhein« sind einige der allgemeinen Vorschriften in ver- 
scharfter Form wiederholt. VerstóBe gegen sie sollten mit 
sofortiger Entlassung, nach Lage der Dinge mit einer mil- 
deren Strafe geahndet. werden.

Im besonderen sollten die Waagenmeister darauf ver- 
eidigt werden, in Tieue zum Magistrat sich jedes Unrechts 
zu enthalten, vor allem der Preistreiberei, der Gewichts- 
falschung, des Fluchens, Schwórens und Betrinkens. Sie 
hatten die Trager, Schiirger und Arbeiter in gleicher 
Weise zu beeinflussen und dereń Ubertretungen den Rats
herren oder der Rentkammer anzuzeigen. Ihren Dienst an 
den Waagen sollten sie unparteiisch, ohne BevorzUgung 
einzelner Schiffer wahrnehmen. Sie durften von niemandem 
fiir sich persónlich Geld annehmen und konnten sich nicht 
vertreten lassen. Um jeder unrechten Handlung in dieser 
Beziehung vorzubeugen, war den Waagenmeistern vor- 
geschrieben, mit ihren Arbeitern im Bedienen der beiden 
Waagen taglich abzuwechseln. Wenn jedoch nur ein Schiff 
zu entladen war, sollten beide Waagenmeister gemeinsam 
die Arbeiten beaufsichtigen und dementsprechend die vor- 
geschriebenen Buch-Eintragungen abwechselnd machen. 
AuBer diesen Eintragungen war auch fiir jede Waage noch 
ein Verzeichnis zu fiihren, in das die Nameu der Verkaufer 
und Kaufer sowie die in die Lager und zur Stadt gelieferten 
Kohlenmengen einzutragen waren. Es war wóchentlich der 
Rentkammer vorzulegen. Ihren Wiege- und MeBlohn hatten 
die beiden Waagenmeister gemeinsam in einem Kasten 
zu sammeln und taglich oder wóchentlich treulich zu teilen. 
Den Traglohn sollten sie ebenso sammeln und den Tragern 
zukommen lassen.

Man sieht, wie von der Stadt Ruhrort mit Peinlichkeit 
auf die ordnungsgemaBe und reibungslose Durchfuhrung 
der Verfrachtung und Lagerung, des Verwiegens und des 
Verkaufs der Steinkohlen geachtet worden ist, und wie die 
Verwaltung und Beaufsichtigung des gesamten Kohlen
geschaftes in fester Hand war, was unter den damaligen 
Yerhaltnissen, bei der herrschenden Kohlenknappheit und 
bei der Verschiedenheit der angestellten Leute wohl nótig 

■gewesen ist.

Priifung von Erfindungsvorschlagen.
Von der Reichswaltung des NSBDT. werden wir um Veróffentlichung 

folgender Ausfiihrungen gebeten:

1. Die Erfahrung hat gezeigt. daB viele Erfinder fur die Ausarbeitung 
und Verfolgung von nicht brauchbaren Erfindungsideen in erheblichem 
MaBe ihre Arbeitskraft nutzlos einsetzen und Materiał und Geldmittel ver- 
geuden. Sie schadigen damit nicht nur sich selbst, sondern auch die Volks- 
gemeinschaft, in welchem Zusanimenhang die gleichfalls unnótigc Be- 
lastung des Reichspatentamtes und der Patentanwalte zu erwahnen ist. Es ist 
deshalb Vorsorge getroffen, daB jeder Erfinder, der eine fur die deutsche 
Volksgemeinschaft wichtige Erfindun? gemacht zu haben glaubt, seinen Vor- 

schlag hinsichtlich der Brauchbarkeit priifen lassen kann.



462 G lu c k a u f 78. Jahrgang, Heft32

2. Die Priifung erfolgt im Rahmen der dem Amt fiir technische 
Wissenschaften iibertragenen Aufgabe der Betreuung des gesamten Er- 
findungswesens mit dem Ziel des bestmóglichen Einsatzes des Fortschritts 
der Technik zum Wohle der deutschen Volksgemeinschaft. Mit dieser Auf
gabe ist der Schutz des technisch schópferisch schaffenden Menschen un- 
trennbar verbunden. So wird vom Amt und seinen Dienststellen in allen 
Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes Auskunft erteilt und bei der Ver- 
wertung brauchbarer Erfindungen Rat und Hilfe gewahrt. Insbesondere laBt 
sich das Amt die Klarung der Schwierigkeiten in der Behandlung und Ab- 
geltung von Gefolgschaftserfindungen angelegen sein.

3. Die Priifung von Erfindungsvorschlagen erstreckt sich nicht auf 
die patentrechtliche Seite; die Neuheit und Schutzfahigkeit der Erfindungs- 
idee wird also nicht festgestellt. Dies erfolgt durch das Reichspatentamt 
nach der Anmeldung des Erfindungsgegenstandes zum Patent. Durch die Be- 
antragung der Begutachtung tritt ein »vorlaufiger Schutz« oder die »vor- 
laufige Sicherung der Prioritatcc n i ch t  ein. Eine Geheimhaltung des Er- 
findungsvorschlags wird jedoch gewahrleistet, sofern die Erfindungsidee 
nicht bereits bekannt ist oder spater durch den Antragsteller selbst oder un- 
beteiligte Personen veróffentlicht wird.

4. Zur Entwicklung und Ausarbeitung neuer brauchbarer Erfindungen 
sind erfahrungsgemaB neben der Fahigkeit zu schópferischem Schaffen 
griindliche fachliche Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich. Jedem Er
finder wird deshalb empfohlen, sich durch das Studium des einschlagigen 
Schrifttums, insbesondere der Patentschriften, iiber den Stand der Technik 
genauestens zu unterrichten. Durch die Einrichtung von Patentschriften- 
Auslegestellen ist dem Erfinder die Móglichkeit gegeben, eine Vorprtifung 
seiner Erfindungsidee hinsichtlich der Neuheit selbst durchfiihren zu kónnen. 
Die Patentschriften-Auslegestellen werden in gróBeren Stadten des Reichcs 
unterhalten und stehen jedem Volksgenossen kostenlos zur Verfiigung.

5. Fur die Dauer des Krieges kónnen nur kriegswichtige Erfindungs- 
vorschlage angenommen und bearbeitet werden. Hierzu gehóren kriegstech- 
nische Erfindungen — Waffen*, Gerate, Fahrzeuge usw. fiir Wehrmachts- 
zwecke — sowie volkswirtschaftlich bedeutungsvolle Erfindungen, die eine 
Leistungssteigerung ermoglichen oder sich mit der Einsparung von Materiał 
und Betrjebsstoffen, dem Werkstoffaustausch oder der Gewinnung von 
Mangelbaustoffen befassen.

6. Die nach Absatz VIII  auszuarbeitenden Unterlagen sind von dem 
Antragsteller an das Hauptamt fiir Technik, bei der fiir seinen Wohnort zu- 
standigen Gauleitung der NSDAP, oder an das Hauptamt fiir Technik bei 
der fiir- seinen Wohnort zustandigen Kreisleitung der NSDAP, zu senden. 
Fur Wehrmachtsangehórige, die keinen festen Wohnsitz haben, ist das 
Hauptamt fiir Technik ihres Heimatgaues zustandig. Schriftwechsel unter 
»postIagernd« oder unter Deckadressen wird grundsatzlich abgelehnt. Es ist 
unzulassig, mit einer Angelegenheit gleichzeitig mehrere Stellen zu beschaf- 
tigen, sofern dies nicht im Einverstandnis mit diesen Stellen geschieht.

7. Die Priifungsgebiihr betragt fiir jeden Erfindungsvorschlag 3.— 9tM 
und ist unter Angabe des Verwendungszweckes auf das Postscheckkonto des 
Amtes fur technische Wissenschaften, Postscheckamt Miinchen, Konto 
Nr. 3095, einzuzahlen. Im Falle der Mittellosigkeit, die durch eine Be- 
scheinigung der órtlichen Dienststelle der NSDAP, nachzuweisen ist, erfolgt 
die Beurteilung kostenfrei. WehrmachtsangeHórigen wird die Priifungs- 
gebuhr ohne weiłeres erlassen, sofern sie dies beantragen.

8. Bei der Einreichung von Erfindungsvórschlagen zum Zwecke der 
Priifung sind folgende Bestimmungen zu beachten:

a) Fiir jeden Erfindungsvorschlag ist der Schriftwechsel gesondert zu
fuhren. Das Anschreiben ist von den Erfindungsunterlagen getrennt zu

W  /  R T S C H A
Die deutschen Aktiengesellschaften im Jahre 1941.

Nach einer Veróffentlichung des Statistischen Reichs- 
amts1 hat sich die seit Jahren festzustellende Tendenz
— Schrumpfung bzw. Stillstand der Firmenzahl bei gleich- 
zeitiger Erhohung des Durchschnittskapitals — auch im Be- 
richtsjahr weiter fortgesetzt, denn die fur das letzte Jahr 
sich ergebende leichte Erhohung der Gesellschaftszahl von 
5397 auf 5418 ist ausschlieBlich eine Folgę davon, daB
1941 erstmalig auch die Aktiengesellschaften der neu hinzu- 
gekommenen Gebiete Danzig-WestpreuBen, Wartheland, 
Regierungsbezirk Kattowitz, Memelland und Eupen-Mal- 
medy erfaBt worden sind, dereń Kapitał auf Reichsmark 
umgewandelt wurde. Es handelte sich dabei um 87 Gesell
schaften mit einem Grundkapital von 248 Mili. MM. Mit rd.
4,6 Mili. MM ist-das durchschnittliche Aktienkapital 1941 
um etwa 50% hóher ais Ende 1913. Wahrend die Zahl der 
Gesellschaften in der gleichen Zeit von 6486 auf 5418 zu- 
Tiickging, hat ihr Nominalkapital 1941 gegeniiber 1913 
eine. Erhohung von 17360 Mili. MM auf 24908 Mili. MM er- 
fahren. Zu den an sich schon hohen sogenannten echten 
Kapitalerhohungen traten seit Mitte 1941 noch Kapital- 
berichtigungen auf Grund der Verordnung zur Begrenzung 
von Gewinnausschuttungen vom 12. Juni 1941.

Ende 1941 wurden in Deutschland 5418 Aktiengesell
schaften mit einem Nominalkapital von 24908 Mili. MM ge- 
zahlt gegen 5397 Gesellschaften mit 21494 Mili. MM zu 
Jahresanfang. Der Zahl nach ergibt sich daraus eine Steige
rung um 0,39o/o, dem Kapitał nach eine solche um 15,9%. 
Die Zah! der Gesellschaften mit einem Nominalkapital 
unter 500000 MM ging von 1933 bis 1941 von 5453 auf 
2013 d. h. auf rd. 37% zuriick, wahrend die Zahl der 
groBen Gesellschaften, das sind solche iiber 5 Mili. MM 
Nominalkapital von 679 auf 779 und dereń Kapitał von 
15246 Mili. auf 20199 Mili .MM anstieg. Die mittlern Ge-

1 Wirtschaft und Statistik. Nr. 6/1942.

halten. In allen Schreiben ist ein Betreff anzugeben, der den Erfin- 
dungsvorschlag kennzeichnet. , ,

b) Mit den Unterlagen ist der Fragebogen E des Amtes m doppelter 
Ausfertigung einzureichen. Der Fragebogen ist sorgfaltig und mit 
deutlicher Schrift auszufiillen.

c) Die technischen Unterlagen haben in der Regel aus Beschreibung und 
Zeichnung zu bestehen und sind stets in doppelter Ausfertigung ein- 
zureichen. Die eine Ausfertigung geht mit dem Priifungsergebms an 
den Antragsteller zuriick.

d) Die Beschreibung soli in kurzer, jedoch erschópfender Form Zweck 
und das Wesen des Erfindungsvorschlages klarlegen und die vom Er
finder angestrebten und erzielten Vorteile gegeniiber den iiblichen Aus* 
fiihrungen von Maschinen, Vorrichtungen usw. oder gegeniiber den 
bisherigen Verfahren unter Beweis stellen. Es genugt hierbei nicht, 
nur die Erfindungsaufgabc zu umreiBen, sondern es sind die tech
nischen Mittel zu ihrer Lósung zu bezeichnen. Nur allgemein gehal- 
tene Ausfuhrungen ohne Angaben der technischen Einzelheiten und 
Vorschlage, dereń praktische Durchfiihrbarkeit sich nicht nachweisen 
laBt, sind zwecklos. Die Beschreibung ist móglichst iibersichtlich zu 
halten. Schreibmaschinenschrift ist daher erwiinscht.

e) Die Beschreibung ist in der Regel durch Zeichnungen oder Skizzen zu 
erlautern. Diese Skizzen miissen mindestens das Prinzip des Vor- 
schlages derart darstellen, daB eine Priifung und Beurteilung vor- 
genommen werden kann. Hierbei sind zwefckmaBigerweise die Regeln 
des technischen Zeichnens zu beachten und, soweit móglich, die 
Formate Din A 4 (210X 297 mm) oder Din A 3 (297 X420 mm) zu 
verwenden.

f) Auf den technischen Unterlagen (Beschreibung, Zeichnung) ist der 
Name des Erfinders, jedoch ohne Anschrift, anzubringen. Bei mehreren 
Blattern empfiehlt es sich, die Zusamniengehórigkeit durch Numerie- 
rung zu kennzeichnen.

g) Modelle und Muster sind nur auf besonderes Anfordern einzusenden. 
Sie miissen im eigensten Interesse des Einsenders sorgfaltig verpackt 
sein, damit sie nicht unterwegs beschadigt werden. Auch ist an ihnen 
ein Zettel anzuhangen, auf dem die Anschrift des Einsenders und die 
Bezeichnung der Erfindung angegeben sind. Die Modelle werden hier 
mit gróBter Sorgfalt behandelt; eine Haftung wird jedoch keinesfalls 
iibemommen. .Ist die Riicksendung von Modellen und Mustern er- 
wunscht, so ist dies besonders mitzuteilen; andernfalls wird angenom- 
inen, daB der Einsender damit einverstanden ist, daB die Modelle 
sechs Monate nach AbschluB der Priifung vernichtet werden.

h) Bei Patentanmeldungen, erteilten Patenten und Gebrauchsmustern sind 
die Akten des Schriftwechsels mit dem Reichspatentamt beizufiigen.

9. Die Erfindungsvorschlage werden yon sachkundigen Bearbeitem 
nach bestem Wissen und Gewissen beurteilt. Die Bearbeitung erfolgt der 
Reihe der Eingange nach. Auskiinfte und Beratungen werden im Sinne des 
§ 676 BGB. stets unverbindlich und ohne Gewahr und vertraulich gegeben. 
— Riicksprachen kommen erst nach erfolgter Priifung der Unterlagen in 
Betracht und sind erst dann erwiinscht, wenn der Einsender hierzu be
sonders aufgefordert wird.

10. Die Verwendung zufriedenstellender Priifungsergebnisse zu Werbe- 
zwecken ist un.tersagt.

N a t i on a l s o z i a l i s t i s c he  Deutsche A r b e i t e r p a r t e i  

Reichsleitung, Hauptamt fur Technik 
Amt fiir technische Wissenschaften.

F T L I C H E S
sellschaften, da£ sind Gesellschaften mit einem Kapitał von 
500000 MM bis 5 Mili. MM, gaben zahlenmafiig von 3016 
auf 2626, also um rd. 12,9 %, kapitalmaBig von 4574 Mili. 
auf 4301 Mili. MM, d. h. um 6% nach.

Fiir die Konzentration der Aktiengesellschaften ergibt 
sich das nachstehende Bild.

Jahr
Gesamtzahl der 

Aktien
gesellschaften

Nominalkapital 

Mili. m

Kapitał 

je Gesellschaft
iooo m

Ende 1933 9148 20 635 2256
„ 1934 8618 19 790 2296
„ 1935 7840 19 556 2494
„ 1936 7204 19 225 2669
„ 1937 6094 18 705 3069
„ 1938* 5518 18 745 3397
„ 1939 5353 20 335 3799
„ >910' 5397 21 494 3983
„ 1941' 5418 24 908 4597

1 Seit 1938 einschl. Alpen- u. Donau-Reichsgaue. Seit 1940 einschl. 
Sudetenland. Seit 1941 einschl. neue Gebiete.

Im Lauf des Jahres wurde ein Zugang von 206 Gesell
schaften mit 3590 Mili. MM Kapitał und ein Abgang um 
185 Gesellschaften mit 175 Mili. MM Aktienkapital fest
gestellt. Der gróBte Teil des kapitalmaBigen Zugangs ent- 
fiel auf Kapitalerhohungen (+2188 Mili. MM), wahrend 
fiir den Abgang die Auflósungen mit 151 Mili. MM ent
scheidend waren.

Auf die G ruppe  Bergbau  entfielen zu Anfang des 
Jahres 1941 110 Gesellschaften mit 3713 Mili. MM Kapitał, 
Ende des Jahres dagegen 118 Gesellschaften mit 4600 
Mili. MM. Fiir die einzelnen Wirtschaftszweige innerhalb 
der Gruppe Bergbau gliedert sich die Aufteilung wie folgt:
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Anfang 1941 

A n-h l N° " f ta'

Ende 1941
» -ui Nominalkapital 
AnŁahl Mili. M

Bergbau, Salinenwesen, 
Torfgraberei 110 3713 118 4600

darunter:
Steinkohlenbergbau 23 1005 23 1015
dsgl- mit Eisen

gewinnung . . . 16 1281 17 1311
Braunkohlenbergb. 27 411 30 575
Kalibergbau . . . . 5. 174 5 191
Erzbergbau . . . . 3 1 3 1
dsgl. mit Eisen- und 

Metallgewinnung 13 614 13 794

Die Erhóhung des Nominalkapitals innerhalb der 
Gruppe Bergbau usw. von 3713 auf 4600 Mili. RM, d. h. 
um 887 Mili. RM oder 23,89°/o ist fast ausschlieBlich auf 
seine Kapitalerhóhungen zuriickzufuhren. Beim Steinkohlen
bergbau einschlieBlich des mit Eisengewinnung verbundenen 
Steinkohlenbergbaus stellten sich die Kapitalerhóhungen im 
Laufe des vergangenen Jahres auf 35 Mili. RM. Weitere 
5 Mili. R*M entfielen auf Gegenstandsanderungen. Beim 
Braunkohlenbergbau machten die Erhóhungen 80 Mili. RM 
aus. Demgegeniiber steht nur 1 Auflósung mit einem 
Nominalkapital von 6 Mili. RM. Der Kalibergbau verzeich- 
nete eine Kapitalerhóhung von 17 Mili. RM und die Gruppe 
Erzbergbau verbunden mit Eisen- und Metallgewinnung 
sogar eine solche um 180 Mili. RM.

Dem Nominalkapital entsprechend nach GróBenklassen 
geordnet ergibt sich fiir die Bergbaugesellschaften das fol
gende Bild:

Gesamtgruppe Bergbau
Anzahl der 

Aktien- 
gesellsch.

Nominalkapital 

insgesamt je Gesellschaft 
Mili. m  1000

von 5000 bis unter 500000 . 20 5 250
von 500000 bis unter 5Mili. 3HL . 36 75 2083
von 5 Mili. BM, und dariiber . . 62 4520 7290

Danach liegt — noch ausgepragter ais es sich fiir die 
anfangs erwahnte Gesamtheit der deutschen Aktiengesell
schaften ergibt — der Schwerpunkt des Kapitals bei den 
Geseilschaften mit einem Nominalkapital von 5 Mili. RM 
und dariiber. Diese machen kapitalmaBig 98% von dem 
Gesamtkapital der Gruppe Bergbau usw. aus. Dagegen 
spielen die kleinern und selbst auch die mittlern GróBen
klassen nur eine untergeordnete Rolle. Das durchschnitt- 
liche Aktienkapital je Gesellschaft stellte sich fiir die 
kleinern Geseilschaften auf 250000 RM, fiir die mittlern 
auf 2,08 Mili. RM und fiir die groBen auf 7,29 Mili. RM. 
Ahnlich wie fiir den gesamten Bergbau zeigte sich die Be
deutung der groBen Geseilschaften in der Gruppe Stein
kohlenbergbau einschlieBlich des mit Eisengewinnung ver- 
bundenen Steinkohlenbergbaus. Von 40 Geseilschaften, die 
Ende 1941 gezahlt wurden, hatten 32 ein Kapitał von
5 Mili. RM und dariiber. Ihr Kapitał stellte sich insgesamt 
auf 2310 Mili. RM und je Gesellschaft auf 7,22 Mili. RM. 
Nur 2 Geseilschaften hatten ein Aktienkapital unter 
500000 RM und 6 weitere ein solches von 500000 RM  bis 
unter 5 Mili. RM.

Torfvorrate Danemarks.

Nach amtlichen Untersuchungen in jiingster Zejt um- 
fassen die Torfmoore Danemarks ein Gebiet von 130751 ha, 
die sich auf 1625 einzelne Torf moorflachen verteilen. Die 
Flacne enthalt 145 Mili. t Rohtorf: hiervon entfallen auf 
Jiitland 117 Mili. t. Man rechnet damit, daB diese Yorrate 
den normalen Friedensverbrauch auf 300 Jahre zu decken 
vermógen, wenn man alle kleineren und geringwertigeren 
Moorflachen einbezieht. Die Lebensdauer der gróBern und 
bessern Industrie-Moorflachen wiirde nur 100 Jahre be-

tragen. Jetzt im Kriege werden die Torfgewinnungs- 
moglichkeiten allerdings wesentlich starker ausgeniitzt; 
bei dem augenblicklichen eifrigen Abbau wurden die 
danischen Moorflachen nur etwa 30 Jahre ausreichen.

Antimongewinnung der Welt
(in t Antimoninhalt der Bergwerksfórderung).

Land 1937 1938 1939 1940

Europa :
Ostmark....................... 200 145
Ehem. Tschechoslowakei 997 800
Portugal.......................... 49 131

414 740 900
Jugoslaw ien................... 1 447 2 739 3337

Asien:
Turkei.............................. 536 398 460

14 702 7 797 6497 5 493
Burma.............................. 28 84
Brit.- Indien................... - 11 #
Franz.-Indochina . . . . 5 83 19 9
Brit.-Borneo................... 4 10 14 .

Afr ika :
S iida frika ....................... - 10 6 22
Siidrhodesien................... 64 63 50.

778 744 . .
Franz.-Marokko . . . . 20 125 .
Span.-Marokko............... 158 93

Nordamer ika:
18 34 550

Ver. S taa ten ................... 1 056 542 328 412
9 788 7 391 7243 11 286

Si idamerika:
848 963 775 835

Bolivien.......................... 6 556 8 682 9255 10813
Argentin ien ................... 31 174 97 •

A u s t r a l i e n ................... 220 272 .
Welt 38 200 32 200 . .

Der Antimonerzbergbau besitzt eine gewisse kriegs
wirtschaftliche Bedeutung, da das Metali zur Bleihartung 
bei der Herstellung von Infanteriegeschossen verwendet 
wird; auch die sonstigen Verwendungszwecke fiir die Her- 

.stellung yon Letternmetall, Lagermetall, chemischen Ver- 
bindungen usw. sind teilweise kriegswirtschaftlich wichtig.

Innerhalb des Weltbergbaus haben sich in den letzten 
Jahrzehnten betrachtliche Verschiebungen eingestellt. Die 
Fórderung in China, das lange Zeit hindurch das weitaus 
wichtigste Produktionsland gewesen ist und die ganze 
Welt versorgt hat, ist infolge der kriegerischen Wirren in 
jiingster Zeit stark zuriickgegangen. Die franzósische Fór
derung, die zeitweilig die zweite Stelle in der Welt- 
produktion einnahm, hat infolge Erschópfung der Lager
statten vóllig aufgehórt, und auch die wahrend des ersten 
Weltkrieges recht lebhaft betriebene Fórderung in Franz.- 
Nordafrika ist stark zuriickgegangen. Auf der andern Seite 
hat der Antimonbergbau in Mexiko und Bolivien starkę 
Fortschritte gemacht, so daB diese beiden Lander heute 
im Weltbergbau weitaus fiihren. Recht beachtlich ist auf 
europaischem Boden die Fórdersteigerung Jugoslawiens, 
die in der Versorgung Kontinental-Europas durch den 
Bergbau der Slowakei und Ungarns recht wirksam wird. 
Endlich ist das Fehlen gróBerer Antimonerzvorkommen in 
der Sowjetunion bemerkenswert; die nnbedeutende Fórde
rung wird statistisch nicht ausgewiesen.

I P A T E N T B E R 1 C H T

Gebrauchsm uster-Eintragun gen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 23. Juli 1942.

5c. 1520454. Anton Knoppe, Bochum. Schaleisen fur Grubenstempel. 
25.10.41.

5c. 1520476. Emil Koster. Castrop-Rauxel. Nachgiebiger eiserner 
Grubenausbau. 2. 3. 42.

5 c. 1520492. Alfons Barenberg, Wattenscheid. Schlupfsicherung mit 
Keilvortrieb fur Grubenstempel in sich verlangernder Art. 7. 5. 42.

5c. 1520494. Alfred Buschmann, Essen. Innenstempel eines eisernen 
Grubenstempels. 16. 5. 42.

1 In der Patentanmeldung, die mit dem Zusatz Protektorat Bóhmen 
und Mahrenc versehen ist, ist die Erklarung abgegeben, daB der Schutz 
sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken soli.

Patent-Anmeldungen',
die vom 23. Juli 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des •Reichspatentamtes ausliegen. 

la , 18. G. 99831. Erfinder: Wilhelm Schiirmann, Duisburg-Meiderich. 
Anmelder: Gutehoffnungshutte Oberhausen AG., Oberhausen (Rhld.).
Schleudermaschine zum Entzieheri von Flussigkeit. 1. 4. 39. Protektorat 
Bóhmen und Mahren.

Ib , 4/01. K. 159984. Erfinder: Otto Weisbeck, Kóln-Vingst. Anmelder: 
Klóckner-Humboldt-Deutz AG., Koln. Elektrisch erregter Trommelmagnet- 
scheider mit mehreren Polen, wobei die Ampere-Windungszahl der Haupt- 
erregungsspulen unter sich gleich ist. 25. 1.41.

5d, 3/01. G. 102660. Erfinder: Kurt Braunfeld, Oberhausen-Sterkrade 
(Rhld.). Anmelder: Gutehoffnungshutte Oberhausen AG., Oberhausen (Rhld.). 
Yorrichtung zum Steuern der Yerschlusse an Wetterschleusen. 6. 12. 40.
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10a, 18/02. G. 104 262. Erfinder: Dipl.-Ing. Georg Merkel, Berlin- 
Schóneberg. Anmelder: Dr. Wilhelm Groth, Berlin. Verfahren zum Destil- 
lieren geringwertiger Brennstoffe; Zus. z. Pat. 717 314. 24. 10. 41.

10a, 38/01. D. 74846. Erfinder: Theophil Reichert, Brilon-Wald
(Westf.). Anmelder: Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. RoeBler, 
Frankfurt (Main). Holzverkohlungsretorte. 13. 3. 37. Osterreich.

lOb, 16/01. S. 136514. Societe des Produits Chimiques de Clamecy, 
Clamecy (Nićvre) (Frankreich). Verfahren und Einrichtung zur Herstel
lung von Holzkohlenbriketts. 28. 3. 39. Frankreich 7. 2. 39.

Deutsche Patente.

(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

1 a (4). 122491, vom 31. 8. 39. Erteilung bekanntgemacht am 28. 5.42. 
Di p l .- Ing .  H a n s  Gra Cmann  i n H i i t t e n g r u n d  i iber M a r i en be rg  
(Sa.). Von der Erztriibe durchfLossene, langliche Trogwaschvorrichtung. 
Der Schutz erstreekt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Unmittelbar unterhalb des offenen Bodens des Troges a der zum 
Waschen von feinkórnigen Mineralien bestimmten Vorrichtung ist eine 
Rinne b angeordnet, dereń Seitenwande c auf mechanischem oder elek- 
trischem Wege in Schwingungen versetzt werden. Die Triibe fliefit aus dem 
Trog a durch die Rinne b und wird in dieser durch die ihr von den Seiten- 
wanden c erteilten Schwingungen so beeinflufit, dafi sie aufgelockert wird 
und ihre schweren Bestandteile zu Boden sinken, von wo sie abgezogen 
werden. Die leichteren Bestandteile der Triibe wandern hingegen in den 
oberen Teil der Rinne zu dereń Austragende.

1 a (2820)- 722498, vom 24. 2. 40. Erteilung bekanntgemacht am 28. 5. 42. 
W i l h e l m  M u l l e r  in Ber l in .  Werfahren und Abrollscheider zur Auf- 
bereitung von Steinkohle u. dgl.

Die aufzubcreitende bergehaltige Kohle o. dgl. wird im Fali aus einer 
verhaltnismafiig groBen Hóhe auf den oberen Teil eines Schiittkegels auf- 
gebracht. Aus dem Innern dieses Kegels werden die spezifisch leichteren 
Teile des Gute,s nach unten standig in solcher Menge abgezogen, dafi an 
der Spitze des Kegels eine leichte Abflachung (-stumpfung) eintritt. Auf 
dieser bleiben die spezifisch leichteren Teile des Gutes liegen und sinken 
allmahlich in dem Kegel herab. Die spezifisch schwereren Teile des Gutes 
rollen auf der Bóschung des Kegels hinab und werden an dem Fufi des 
Kegels abgezogen. Der durch das Patent geschiitzte Scheider hat einen ais 
Auflage fiir den Schiittkegel dienenden umlaufenden, waagerecht liegenden 
Tisch a, der auf einer hohlen, ortsfesten Achse b aufliegt. In der letzteren 
ist ein Austragrohr c fiir die leichteren Teile des Gutes angeordnet, welches 
durch eine achsiale Aussparung des Tisches in das Innere des auf diesem 
liegenden Schiittkegels ragt. Oberhalb des Tisches sind ortsfeste, einstell- 
bare Abstreicher d so angeordnet, dafi sie die am Fufi des Schiittkegels 
befindlichen schwereren Teile des Gutes vom Tisch abstreichen.

1 c (7oi). 722031, vom 24. 6. 37. Erteilung bekanntgemacht am 14. 5. 42. 
Deu tsche  Gol d- und S i l be r-Sche i deans t a l t  vo rma l s  Roef i ler  
in F r a n k f u r t  (Main). Iferfahren zur Schwimmaufbereitung. Erfinder: Dr. 
August Gótte in Frankfurt (Main). Der Schutz erstreekt sich auf das Land 
Osterreich.

Einer Triibe von aufzubereitenden Mineralien und anderen Stoffen 
wird, wahrend sie mit einer mechanischen Riihrvorrichtung behandelt wird, 

von unten her Luft oder ein anderes Gas zugefiihrt. Die Luft (oder das 
Gas) w'ird, nachdem sie die Triibe von unten nach oben durchstrómt hat, 
oberhalb der Triibe abgesaugt. Die Luft- oder Gasblaschen werden in der 
Triibe aus ihren durch die Schleuderwirkung der Riihrvorrichtung be- 
dingten Bahnen abgelenkt, wobei sie die Bahnen der durch die Riihrvor- 
richtung nach aufien geschleuderten festen Teile standig schneiden.

A
1 *!•

lOa (14). 722380, vom 22.7.38. Erteilung 
bekanntgemacht am 21.5.42. H e i n r i ch  Kop- 
pers Gmb H .  in Essen. Fuli einrichtung fur 
Stampfkasten zur Herstellung von *erdichteten 
Kohlenkuchen fur die V erkokungskammerofen; 
Zus. z. Pat. 703833. Das Haupfpat. hat ange- 
fangen am 21. 11. 39. Erfinder: Georg Henseleit 
in Essen.

Die Kasten c, die bei der durch das Haupt- 
patent geschutzten Einrichtung die Kohle aus 
einem seitlich oberhalb des Stampfkastenś a an
geordneten Bunker b in den Stampfkasten be- 
fórdern, werden von einer gemeinsamen Welle e 
mit Hilfe eines Parallelkurbelgetriebes hin und 
her bewegt. Dadurch wird erzielt, dafi die neben- 
einander angeordneten Kasten nicht seitlich ecken 
konnen. Zwecks Regelung der von den Kasten in 
den Stampfkasten befórderten Kohlenmenge kann 
der Weg der Kasten durch Verschieben der 
Schubstangen / des Kurbelgetriebes in Schlitzen 
von dereń Kurbeln g geandert werden. Ferner
kann die den Auslauf des Bunkers b nach dem
Stampfkasten zu begrenzende Wand h so schwenk- 
bar angeordnet werden, dafi die Kohle mittels 
unterhalb dieser Wand vorgesehener Ver- 
schliisse i  von Hand in den Stampfkasten ge- 
fiillt werden kann.

10a (19oi). 722381, vom 26.3.37. Erteilung bekanntgemacht am 21.5.42. 
D i d i e r-Werke  AG. in B e r l i n -W i lm e rs d o r f .  Ver fahren zum Ge
winnen eines an ólen reichen Teeres bei der Entgasung von Brennstoffen. 
Erfinder: Dr.-Ing. Kurt Baum in Berlin-Dahlem und Dr.-Ing. Georg Jahn
in Berlin-Zehlendorf. Der Schutz erstreekt sich auf das Land Osterreich.

Aus von aufien beheizten Kammern, in denen die Brennstoffe entgast 
werden, werden die Destillationserzeugnisse in parallel zu den Heiz
wanden der Kammern gerichteten Strómen durch parallel zur Heizwand 
liegende Schlitze abgesaugt. Die Schlitze sind in senkrechten und gege- 
benenfalls auch waagerechten Zonen auf Wandę verteilt, die quer zu den 
Heizwanden liegen und iiber die ganze Breite der Kammerfiillung reichen. 
Es kann eine an den Brennstoff anliegende Wand der Kammern mit 
parallel zu den Heizwanden verlaufenden schlitzartigen Gasdurchtritt- 
óffnungen versehen werden, die sich auf die Hauptlange der Begrenzungs- 
wand erstrecken und an Gasabfiihrungskanale angeschlossen sind. Die Gas- 
durchtrittóffnungen der Begrenzungswand konnen dabei durch eine Reihe 
iibereinanderliegende kleine Offnungen gebildet werden. Bei senkrechten 
Kammern konnen dereń beide Begrenzungswiinde an den Schmalseiten der 
Kammern mit den Gasdurchtrittóffnungen versehen werden, an die die Gas- 
abfiihrungskanale angeschlossen sind.

10 a (24oi). 722459, vom 27.5.39. Erteilung bekanntgemacht am 28.5.42. 
M e t a l l g e s e l l s ch a f t  AG. in F r a n k fu r t  (Main). Verfahren und Vor- 
richtung zur Spiilgasschwelung von festen, bituminósen Brennstoffen, beson
ders Braunkohle. Erfinder: Dr.-Ing. Friedrich August Oetken in Bad Hom- 
burg v. d. Hóhe, Dr.-Ing. Wilhelm Herbert und Dipl.-Ing. Eduard Siebert 
in Frankfurt (Main). Der Schutz erstreekt sich auf das Protektorat Bóhmen 
und Mahren.

Ais Spiilgase werden im Kreislauf gefiihrte, entteerte und entbenzi- 
nierte Gase verwendet, die etwa unter 100° C, vorwiegend unter 80° C, 
siedende Kohlenwasserstoffe enthalten. Nachdem die Spiilgase mehrmals 
durch die Schwelzone hindurchgeleitet sind, wird ein Teil dieser Gase aus 
dereń Kreislauf ais Oberschufigas abgezweigt. Aus dem Oberschufigas 
werden alsdann die Kohlenwasserstoffe z. B. durch Auswaschen entfernt, 
und das Gas wird zwecks Aufheizung der Sćhwelgase verbrannt. Das Ober- 
schufigas kann bei tiefen Temperaturen ausgewaschen werden, und das dabei 
verwendete Waschól laBt sich vor seinem Abtrieb noch zum Auswaschen 
der im Kreislauf gefiihrten Spiilgase bei hóheren Temperaturen verwenden. 
Es kann auch zuerst der Spiilgasstrom mit Waschól ausgewaschen und 
dieses dann nach Tiefkiihlung zum Auswaschen des OberschuBgases benutzt 
werden. Bei der geschutzten Vorrichtung liegt die zum Auswaschen der im 
Kreislauf gefiihrten Spiilgase dienende Waschanlage hinter der Stelle, an 
der das Oberschufigas aus dem Kreislauf der Gase abgezweigt ist.

35 a (904). 722313, vom 5. 8. 39. Erteilung bekanntgemacht am 21. 5. 42. 
Kó l n- Ehren fe l de r  M a s c h i n e n ba u-A n s ta 11 Gm b H .  in Kóln- 
Eh renfe l d .  Vom Maschinenstand mcchanisch betdtigte Versteckvorrich- 
tung. Der Schutz erstreekt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Die Vorrichtung hat mit Hilfe eines Handrades a anzutreibende Kegel- 
radergetriebe b, durch die mindestens eine von zwei auf einer gemeinsamen 
Welle c frei drehbar angeordnete Seiltrommeln der Fórdcrmaschine mittels 
radial verschiebbarer Zahnseginente d mit ćinem auf der Welle c befestigten 
Zahnrad e gekuppelt werden konnen. Die Wellen / der Kegelradergetriebe b 
sind auf einer Stirnseite der Seiltrommel durch Zahnrader g mit einem auf 
der Nabe der Trommel lose angeordneten Ritzel h gekuppelt, und im 
uestell der Maschine ist ein vom Maschinistenstand aus mit Hilfe eines 
Handrades i anzutreibendes Spindel- und Zahriradergetriebe k vorgesehen. 
Letztercs wird zum Verstecken der Seiltrommeln mit dem auf der Nabe der 
letzteren angeordneten Ritzel h durch eine Kupplung verbunden. Diese 
Kupplung kann aus einem auf einer parallel zur Trommelwelle c liegenden 
Welle axial verschiebbaren Zahnritzel l bestehen. Die Bremse in der Trom
mel und das Kupplungsritzel l, sowie letzteres und das Getriebe k konnen 
durch mittels Getriebe gesleuerter Sperren n so miteinander gekuppelt 
werden, dafi die Bremse wahrend des Kupplungseingriffes angezogen und 
ein Ausrucken der Kupplung verhindert ist, wenn die Zahnsegmente d aus 
em Zahnrad c der Trommelwelle gezogen sfrid. Das Kupplungsritzel / kann 
erner 111 ausgeiiicktem Zustande durch im Maschinengestell angeordnete
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35 a (9 o5). 722330, vom 13. 9. 34. Erteilung bekanntgemacht am 21.5.42. 
Masc h i n en f a b r i k  Ew a ld  W ie m a n n  in Bochum.  Spurlattenhalter.

Der mit Hilfe von Schrauben am Einstrich a zu befestigende Halter 
umfaBt die unmittelbar auf dem Einstrich aufliegende Spurlatte b mit seit- 
lichen Leisten c und hat Verbindungsschrauben d, sowie Entlastungszapfen e, 
durch die die Schrauben d hindurchgefiihrt sind. Die Zapfen e sind ais 
Klemmlaschen ausgebildet und in parallel zum Einstrich angeordneten 
Langlóchern / von Lappen g des Halters gefiihrt. Auf der unteren Flachę^ 
der Klemmlaschen sind zahnartige Vorspriinge h vorgesehen, die in gleich- 
artige Aussparungen der Lappen g des Halters eingreifen. Die Vor- 
sprunge h der Klemmlaschen kónnen in einer solchen Breite von einer 
rahmenartigen, ebenen Flachę eingefaBt sein, daB ein senkrecht stehender 
Eingriff der Vorspriinge bei jeder Stellung des Halters zum Schachtein- 
strich gewahrleistet ist. Der hohle Entlastungszapfen e kann zu seiner 
Langsmitte um den halben Verstellweg des Halters einseitig angeordnet 
werden. Ferner kónnen die senkrecht zu den zahnartigen Vorspriingen li der 
Klemmlaschen liegenden Seitenkanten der Laschen nach auBen abgeschragt 
werden. Endlich kann zwischen einer rahmenartigen Verbreiterung der 
Klemmlaschen und Lappen g des Halters eine Dichtungsscheibe aus Gummi 
o. dgl. eingelegt werden. ________________

federnde Anschlage gegen Drehung gesichert sein. Endlich ist es moglich, 
die das Kupplungsritzel tragende Welle mit einer im Maschinengestell 
gegen Drehung gesicherten Gewindehiilse zu umgeben, die bei dem das 
Herausziehen der Zahnsegmente d aus dem Zahnrad e bewirkenden Drehcn 
des Handrades i axial gegen das Kupplungsritzel l verschoben wird.

81 e (9). 722493, vom 30.1.38. Erteilung 
bekanntgemacht am 28.5.42. Dem ag AG. in 
Du i sburg .  DoppelrollenantriebfiirFórderbander.
Erfinder: Josef Palzer und Wilhelm Holte in 
Duisburg. Der Schutz erstreckt sich auf das Land 
Osterreich.

Bei Fórderbandern, dereń beide Rollen durch zwei verschieden starkę 
Motoren, im besonderen PreBluftmotoren, einzeln angetrieben werden, ist 
der leistungsstarkere Motor mit einer zum Regeln der Bandgeschwindigkeit 
dienenden Vorrichtung versehen. Der leistungsschwachere Motor ist hin- 
gegen mit einer das Durchgehen des Fórderbandes bei Entlastung verhindern- 
den Vorrichtung, einer Sicherheitsvorrichtung, ausgeriistet. Durch die Er
findung sollen zusatzliche Spannungen in den Bandern nach Móglichkeit ver- 
mieden und der Antrieb der Bander wesentlich vereinfacht werden. Beide 
Rollen kónnen, wie bekannt, mit einem Reibungsbelag versehen sein.

81 e (133). 722495, vom 7. 9. 40. Erteilung bekanntgemacht am 28. 5. 42. 
Re ichswerke  AG.  fu r  E r zb e r gb au  und E i senh i i t t en  uHermann  
Gó r i ng«  in Ber l i n .  Vorratssilo, besonders fiir Thomasschlacketimahl- 
anlagen. Erfinder: Dipl.-Ing. Fritz Fremerey in Berlin.

Die AuBenwand des Silos ist vollkommen mit einem aus warmer 
Druckluft gebildeten Mantel umgeben. Die warme Luft wird ununterbrochen 
dem Innern des Silos entzogen. Zu dem Zweck kann der Siło unten auBen 
mit einer mit dicht nebeneinanderliegenden, nach oben gerichteten Dusen
versehenen Ringleitung umgeben werden, die durch ein von der Silodecke
ausgehendes nach unten gefiihrtes isoliertes Rohr mit dem Innern des Silos 
in Verbindung steht. Das Rohr kann dabei im Innern des Silos angeordnet 
und an eine auf der Decke des Silos angebrachte Filtervorrichtung an- 
geschlossen sein. Durch die Bildung des Warmluftmantels um den Siło soli 
das Entstehen eines groBen Temperaturunterschiedes zwischen dem Innern 
des Silos und der den Siło umgebenden Luft verhindert und eine Ersparnis
von Eisen fiir die Armierung des Silos erzielt werden.

35a (9o5). 722516, vom 19. 10. 38. Erteilung 
bekanntgemacht am 28.5.42. W i l h e l m  Beck- 
mann und Her be r t  Noe l l e  in Reck l ing- 
hausen.  Spurlałtenbefestigung. Erfinder: Hein
rich Grópper in Reckiinghausen. Der Schutz er
streckt sich auf das Protektorat Bóhmen und 
Mahren.

Die Spurlatte a ist mit Hilfe einer winkel- 
fórmigen Platte b und zweier schwenkbar mit 
dem waagerechten Schenkel dieser Platte ver- 
bundenen Arme c auf dem Einstrich d befestigt. 
Zum Verbinden der Arme c mit dem Einstrich 
dienen Klemmschrauben e o. dgl., welche durch 
Langsschlitze / der Arme greifen. Nach Lósen 
der Schrauben e o. dgl. kann die Spurlatte an 
dem Einstrich beliebig eingestellt werden. Die 
zum Verbinden der Arme mit dem Einstrich 
dienenden Teile e lassen sich so am Einstrich 
anordnen, daB die Arme einen Winkel miteiu- 
ander bilden, dessen Scheitel nach der Spurlatte 
gerichtet ist. Diese Anordnung ermóglicht ein 
weitgehendes Verstellen der Spurlatte am Ein
strich.

B U C H E R S C H A U

Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie. Neu hrsg. von Paul 
Ramdohr ,  o. Professor der Mineralogie an der Uni- 
versitat Berlin. 12., vollstandig umgearb. Aufl. 659 S. 
mit 606 Abb. Stuttgart 1942, Ferdinand Enke. Preis 
geh. 34 3łM, geb. 36,80 !XM.

Die 12. Auflage dieses von allen fiir die Mineralogie 
interessierten Kreisen sehr geschatzten Lehrbuches ist 
wiederum von Ramdohr besorgt worden. Die Notwendigkeit 
der Neuauflage dieses Buches wahrend des groBen Krieges 
bezeugt den groBen Anklang, den die vorangehende, durch 
den gleichen Verfasser bearbeitete Auflage gefunden hat*. 
Wahrend in jener Auflage vorwiegend der allgemeine Teil 
eine wesentliche LJmarbeitung und Erganzung erfuhr, ist 
in dieser Auflage der spezielle, die Einzelmineralien be-

1 Gluckauf 72 (1936) S. 414.

treffende Teil sehr stark umgestaltet worden, im be- 
sondern was die Anordnung der Mineralien betrifft. In 
groBen Ziigen wurde zwar das alte, von Berzelius zuerst 
gewahlte chemische System beibehalten, wie Einteilung in 
die groBen Klassen der Elemente, der Schwefel- und Sauer- 
stoffverbindungen usw. Bei der weiteren Einteilung haben 
jedoch móglichst der neueste Stand der Strukturforschung 
und die Ergebnisse der Krisfellchemieuntersuchungen Be
rucksichtigung gefunden. So wurden vor allen Dingen Zu- 
sammenfassungen nach der G r o f ie  d e r  b e t e i l i g t e n  
Kat ion en vorgenommen, da durch diese, abgesehen von 
andern Voraussetzungen, Ahnlichkeiten von morpho- 
logischen und physikalischen Eigenschaften bedingt 
werden. Auch in der Klasse der Silikate, die in der 11. Auf
lage schon nach strukturellen Gesichtspunkten gegliedert 
worden war, haben kleinere Umstellungen stattgefunden.
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Die Schreibweise der chemischen Formeln ist ebenfalls 
den strukturellen Verhaltnissen angepaBt. Dieses bedeutet 
fiir manche, den Kristallstrukturuntersuchungen ferner 
stehenden Benutzern dieses Buches das Abriicken von lieb- 
gewordenen Formelbildern. DaB bei den Angaben iiber die 
Eigenschaften der Kristalle die neuesten Erkenntnisse be- 
riicksichtigt worden sind, ist bei den griindlichen Sach- 
kenntnissen des Bearbeiters selbstverstandlich.

Im allgemeinen Teil wurden nur geringe Erganzungen 
vorgenommen, wie z. B. in den Kapiteln iiber regelmaBige 
Verwachsungen, Verzerrungen, Raumgitter; ein Kapitel 
iiber Schwimmaufbereitung ist eingefiigt. Die auBere 
solide Form ist die gleiche geblieben. Das Buch empfiehlt 
sich von selbst! E. Ernst f-

Physik und Chemie. Leitfaden fiir Bergschulen. Von Dr. H. 
W in ter ,  Leiter des berggewerkschaftlichen Labora
toriums und Lehrer i. R. an der Bergschule zu Bochum.
4. Aufl. 167 S. mit 133 Abb. Berlin 1942, Springer- 
Verlag. Preis geh. 3,90 SUt.

Die vierte Auflage weicht inhaltlich von der dritten 
nur unwesentlich ab. Entsprechend dem Titel ist das Werk

in 2 Teile gegliedert, die beide durch allgemeine Be- 
trachtungen eingeleitet werden. Der erste Teil, die Physik, 
umfafit die Grundlagen der Mechanik, Warmelehre, 
Magnetismus, Elektrizitat, Akustik und Optik. Die Chemie 
ist zunachst in Metalloide und Metalle unterteilt, der letzte 
Abschnitt bringt spezielles Wissen iiber die Brennstoff- 

chemie.
Der Lehrstoff ist sehr anschaulich zusammengestellt. 

Elementarkenntnisse und auch dariiber hinausgehende Ge- 
dankengange sind leicht zu erfassen, gut ausgewahlte 
Skizzen und Zeichnungen fórdern das Verstandnis. Die an 
das bergbauliche Wissen grenzenden physikalischen und 
chemischen Gebiete sind mit besonders geeigneten Bei
spielen ausgestattet.

Das klar und knapp gefaBte Werk kann bestens emp- 
fohlen werden, und zwar nicht nur Bergschiilern, an die 
es sich titelgemaB wendet, sondern auch den Beflissenen 
anderer technischer Berufsgruppen. So kann es z. B. an- 
gehenden Laboranten und Technikern notwendige physi- 
kalische Kenntnisse vermitteln oder' auch Absolventen 
hóhere? Schulen von Nutzen sein, die auf technischem Ge
biete FuB fassen wollen. Lange.

Z E I T S C H R I F
(Eine Erkldrung der Abkurzungen ist in Nr. 1 aut den Seiten

Bergtechnik.

Allgemeines. Sieben, Kurt: D ie Bergwirtschaft  der 
kon t inenta len  GroBraume.  Gluckauf 78 (1942) Nr. 30 
S. 424/27*. Von den vier GroBraumen der Welt, dereń Um- 
risse sich jetzt abzuzeichnen beginnen, werden bergwirt- 
schaftlich betrachtet, Europa und Amerika in den wich
tigsten Bergwerkserzeugnissen, das sind Kohle, Erdól, Eisen 
und Kupfer, eine iiberragende Stellung einnehmen. Auch von 
der Welterzeugung an Zink, Blei und Kochsalz entfallen 
mehr ais dreiviertel, an Kalisalzen sogar mehr ais 95 o/o auf 
die genannten Raume. Gleichwohl wiirde jeder GroBraum 
in der Lage sein, sich binnen kurzem in den wichtigsten 
Bergwerkserzeugnissen von den iibrigen unabhangig zu 
machen.

Abraumkippen. Copien, I.-H.: Ober die Nutzbar- 
machung der Ab raumk ippen  auf Braunkohlen- 
werken und die dabei  gewonnenen Er fahrungen ,  
im besonderen bei Fors tku l turen in der Nieder- 
Iausitz. (SchluB.) Braunkohle 41 (1942) Nr. 29 S. 325/29*. 
Erfahrungen mit der Anpflanzung von Kiefern, Sandbirken 
und Pappeln. Praktische Folgerungen fiir die anderen 
Braunkohlenreviere. Zusammenfassung.

Verladung. Leikert, F.: Selbstspannende Grei fer- 
zangen. Fórdertechn. 35 (1942) Nr. 13/14 S. 97/105*. Be
rechnung der SchlieBkraft von 4 verschiedenen Zangen. 
Unterlagen fiir ihren Vergleich. Zangen mit zunehmenden 
SchlieBkraften.

Grubensicherheit. Hanel, Heinrich: U b e r  d i e  En t -  
z i indbarke i t  eines sudeten landischeu Braun- 
koh lens taubes  durch die SchuBf lammen von 
Donar i t  I bei kurzeń Besatzsaulen.  Z. ges. Schiefi-
u. Sprengstoffwes. 37 (1942) Nr. 7 S. 121/25*. Versuchs- 
bedingungen bei den in der Versuchsstrecke Briix durch- 
gefiihrten Untersuchungen. Die Entziindbarkeit des Kohlen- 
staubes erwies sich beim SchieBen aus dem Stahlmórser in 
Gegenwart von Besatz ais abhangig von der Sprengstoff- 
menge, von der Besatzlange und von der Anordnung so
wohl des Sprengstoffes ais auch des Besatzes.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Dampfkessel. Vorkauf, Heinrich: Spe icherfahigke i t  
von Kesseln mit Natur- und Zwangsumlauf .  
Warme 65 (1942) Nr. 29/30 S. 257/62. Die Speicherfahig
keit ist nicht allein vom Wasserinhalt abhangig, sondern 
wird durch verschiedene vom Umlauf bedingte Faktoren 
beeinfluBt. Die Umlaufverhaltnisse bei kleiner Kessellast 
sind ausschlaggebend, da di#* Speicherfahigkeit hauptsach
lich bei plótzlichem Lastansteigen in Anspruch genommen 
wird. Zwangumlauf sichert einen eindeutigen Umlauf bei 
allen Lasten und damit sichere Aufwarmung aller Teile, 
schnelle Dampfabgabe aus der Heizflache und vermindertes 
Aufwallen der Kessel. Der an den Zwangumlauf ange-

1 Einseitig bedruckte Abzuge der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom Verlag Oliickauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 3łM 
fiir das Vierteljahr zu beziehen.

T  E  N  S  C  H  A  U '
i—I6 verółfentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

schlossene La Mont-Speisewasservorwarmer erhoht die 
Speicherfahigkeit.

Metali. Adloff, Kurt: Neuze i t l iche An lagen  fiir 
die Obe r f l a chenbehand lung  von Eisen- und Nicht- 
eisenmetal len. Warme 65 (1942) Nr. 29/30 S. 263/66*. 
Entwicklung und Stand der Verfahren zur Oberflachen- 
behandlung, dereń Zweck und Anwendungsgebiete. Be- 
handlungswirkung. Beschreibung der verschiedenen Vor- 
richtungen zur Durchfiihrung der Verfahren.

Schulte, Friedrich: W armew ir t scha f t  in Wasser- 
werken. Gas- u. Wasserfach 85 (1942) Nr.29/30 S.333/38*. 
Warmewirtschaftliche Erfolge durch Verbesserung der 
Kessel und Maschinen sowie durch Druck- und Tempe- 
ratursteigerung. Kessel und Feuerung fiir kleine, mittlere 
und GroBanlagen. Wahl des Druckes und der Tempera
tur. Vorschaltanlagen. Dampfmaschinen und Kolben- 
turbinen fiir hóhere Driicke. Abwarmeverwertung, Speise- 
wasseraufbereitung.

Energiewirtschaft. Wolf, M .: En twicklungsmóg-  
l ichkei ten der E rzeugung  von elektr ischer Ener
gie. Z. óff. Wirtsch. 9 (1942) Nr. 7 S. 100/02. Zu der an- 
geschnittenen Frage untersucht der Verfasser die rohstoff- 
und warmewirtschaftlichen Voraussetzungen und stellt 
energiepolitische Betrachtungen an. Die GróBe unserer 
Kohlenvorrate brauchte vorerst keine Sorgen iiber ein Ver- 
siegen zu machen, dagegen zwinge das Sortenproblem, 
den Einsatz der Brennstoffe von iiberórtlichen Gesichts- 
punkten aus zu steuern. Die Nachwuchsschwierigkeiten 
und die Verscharfung des Transportproblems erforderten, 
auch in der Energiewirtschaft móglichst Kohlen zu sparen. 
Es ware aber verfehlt zu glauben, mit isoliert arbeitenden 
Wasserkraften eine órtliche Energieversorgung betreiben 
zu kónnen. Die auf Steinkohlengrundlage bei den Zechen 
errichteten Kraftwerke entlasteten zwar die Transportwege, 
seien aber meist nicht aus irgendwelchen iibergeordneten 
energiepolitischen Gesichtspunkten heraus entstanden. Aus 
Griinden der Verbesserung des warmewirtschaftlichen 
Wirkungsgrades sollte versucht werden, wenn irgend móg- 
lich die Energieerzeugung mit dem Wiirmeabsatz zu ver- 
einigen. Erst an letzter Stelle kamen in der technischen 
Planungsfolge die reinen auf Steinkohlengrundlage er
richteten Dampfkraftwerke. Fiir die Móglichkeiten, 
energiewirtschaftliche Bauvorhaben durchzufiihren, giilten 
nicht die órtlichen Interessen, sondern die Energiewirtschaft 
des Reiches in seiner Gesamtheit. Deshalb miisse, von aus- 
bauwiirdigen Wasserkraften abgesehen, allen Bauvorhaben 
der Vorzug gegeben werden, die mit móglichst geringem 
Aufwand an Baustoffen und Bauarbeitern einen móglichst 
geringen Brennstoffaufwand gewahrleisten. Gleichrangig 
seien solche Vorhaben, bei denen Brennstoffe verwertet 
werden kónnten, die sich mit geringem Arbeitsaufwand 
nutzen lassen.

Chemische Technologie.

Pitz, Herbert: D ie S te inkoh lenschwe lgase ,  ihre 
Eigenschaften ,  Verwendung  und Aufberei tung.  
Gas- u. Wasserfach 85 (1942) Nr.29/30 S. 321/27*. Den
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gróBten EinfluB auf die Gasbeschaffenheit haben das 
Schwelverfahren, die Fahrweise der Ofen und die Kohle. 
Hochwertige Gase sind alsTreibgas fur industrielle Zwecke 
sowie ais Stadt- oder Ferngas verwendbar. Fiir den letzt- 
genannten Zweck ist vielfach der Methangehalt zu hoch, 
dessen Senkung durch Spaltung, thermische Umformung 
oder teilweise Entziehung erfolgen kann.

Hiittenwesen.

Hułtenwesen. Reichert, J. W .: D ie amer ikanische 
Stah l industr ie bei ih rem E in t r i t t  in den Krieg. 
Stahl u. Eisen 62 (1942) Nr. 28 S. 591 94. Nach den Dar- 
legungen R. war die Lage der amerikanischen Stahlindustrie 
bei ihrem Eintritt in den Krieg durch eine ungeheure Nach- 
frage gekennzeichnet. Die Erórterung des Anstiegs der 
Erzeugung, des Streites um den Ausbau, der Rohstofffragen, 
der Ausfuhr, des dringlichen Kriegsbedarfs und kriegs- 
wirtschaftlicher MaBnahmen wird mit der Feststellung 
abgeschlossen, daB nach neueren Nachrichten die Neubau- 
plane in Amerika aus Mangel an Eisen und Stahl erheblich 
beschrankt werden muBten. Weil dadurch auch der Aus
bau der Hochofenwerke und Kokereien in Mitleidenschaft 
gezogen werde, lasse sich der Plan, die Leistungsfahig- 
keit der eisenschaffenden Industrie zu vergróBern, nicht 
voll durchfuhren. AuBerdem besttinden Engpasse in der 
Brennstoff- und Rohstoffversorgung, solange die Kokereien 
nicht verstarkt werden, die Schrottknappheit anhalt und 
die Einfuhr von Manganerzen sowie die Versorgung mit 
sonstigen Stahlveredlungsmitteln gestort bleiben.

Recht und Verwaltung.

Berggesetz. Wecks, Helmut: D e r  B e r g w e r k s 
besitzer und  der G runde igen tum er  nach' dem pol- 
n i s c h e n  B e r g g e s e t z .  Gluckauf 78 (1942) Nr. 30 
S. 427/29. Der vorliegende Auszug aus einem kleinen Teil 
des Gesetzes zeigt, daB das Berggesetz einige bemerkens- 
werte Gedankengange enthalt, die sich in der Praxis be
wahrt haben. Jedenfalls unteriiegt das zweitgróBte Revier 
Deutschlands im Bergrecht im Verhaltnis zwischen Berg
bau imd Grundeigentumer iiberwiegend Anschauungen, 
die den nachbarlichen Ausgleich zwischen Bergbau und 
Grundeigentum anstreben.

Wirtschaftsrecht. Fischer, C.: Personenbezogene 
»KapitaIgesel lschaften«. Dtsch. Yolkswirtsch. 11 (1942) 
Nr. 20 S. 665 68. Der Verfasser stellt ausgehend von der 
Definition der >;Personengebundenen Kapitalgesellschaft« 
rechtspolitische Betrachtungen zu der Frage an, ob die alte 
Unterscheidung in Kapitał- und Personalgesellschaften 
aufzugeben sei und durch eine den wirtschaftlichen Tat- 
sachen besser gerecht werdende Gruppierung zu ersetzen 
sei. Er halt es folgerichtig fur zweckmaBig. daB bei einer 
Neugruppierung die rein formaljuristischen Merkmale 
gegeniiber den wirtschaftlichen Besonderheiten der Typen 
mehr zurucktreten. Ausschlaggebend miisse seiner Meinung 
nach die Stellung sein, die der Gesellschafter zur Unter- 
nehmung und zu deren wirtschaftlichen Fiihrung einnehme, 
d. h. Unterscheidungsmerkmal sollte sein, ob Identitat 
zwischen Eigentum und Fiihrung der Unternehmung ganz 
oder teilweise oder nicht gegeben ist. Er schlagt folgende 
Gliederung vor: 1. Einzelunternehmungen, d. s. alle Unter- 
nehmungen im Besitz und gefiihrt von natiirlichen Einzel- 
personen ohne Riicksicht auf die Rechtsform; 2. Mit Unter- 
nehmer-Gesellschaften, alle Untemehmungen, bei denen 
mindestens ein Gesellschafter hauptberuflich ais gesetz- 
licher Vertreter oder Untemehmungsleiter tatig ist; 3. An- 
teils-Gesellschaften, alle Untemehmungen, deren Gesell
schafter neben der kapitalmaBigen Beteiligung keinerlei 
EinfluB auf die Fiihrung der Unternehmung nehmen, 
sondern sie den dazu bestellten Gesellschaftsorganen in 
eigener unternehmerischer Verantwortung iiberlassen.

Wirtschaft und Statistik.

Steinkohle. Bohlen: D ie E n tw ic k l u n g  der Besitz- 
verha l tn is se  im oberschlesischen S t e i n k o h l e n -  
b e r g b a u  v o n  den  G r ii n d e r j a h r e n b i s  z u r  
Je tz tze it. Dtsch. Kohlenzeitung 60 (1942) Nr. 10S. 173/77. 
In Anpassung an den tatsachlichen Verlauf der Ereignisse 
tfeilt der Verfasser seine Darstellung iiber die Entwicklung 
der Besitzverhaltnisse der einzelnen Bergwerksuntemeh- 
mungen Oberschlesiens in drei Abschnitte: 1. die Zeit bis 
zum 1. Weltkrieg, 2. die Zeit der Teilung durch den Ver- 
sailler Vertrag bis zum 2. Weltkrieg 1939 und 3. die Neu- 
ordnung seit 1940. Die ersten Anfange des oberschlesischen

Steinkohlenbergbaus fallen in die Mitte des 18. Jahrhun- 
derts. Der Steinkohlenbergbau Oberschlesiens habe sich zu
nachst recht langsam entwickelt und erst mit dem An- 
schluB des Industriegebietes an das Eisenbahnnetz weiter 
entfalten kónnen.

yerkehr. Westermann, F.-H.: E n t l a s t u n g  d e r  
R e i c h s b a h n  d u r c h  d i e  B i n n e n s c h i f f a h r t .  
Dtsch. Volkswirt 16 (1942) Nr. 33 S. 1072/74. Der Ver- 
fasser weist zunachst nach, in wieweit bereits durch den 
verstarkten Einsatz der Binnenschiffahrt die notwendige 
Entlastung der Reichsbahn erreicht werden konnte. Zur 
reibungslosen Abwicklung des Gesamttransportprogramms 
verweist er auf die Leistungsreserven der Binnenschiffahrt. 
Er sieht besonders Móglichkeiten in einem vereinigten 
Binnenschiffs-Kustenschiffsverkehr, in einer starReren Ver- 
lagerung der Giiter, die bisher noch fiir den Sammel- 
ladungsverkehr zugelassen sind und in einer starkeren Be- 
nutzung des gebrochenen Verkehrs einschlieBlich des Sam- 
melladungsverkehrs ais Zubringer und des Pendeh-erkehrs.

Wohnungsbau. Schmiedel, U.: Gedanken  zur F i n a n 
z ie rung m it  Reichsmi t te ln .  Der soziale W’ohnungsbau 
in Deutschland 2 (1942) H. 10 S. 299/302. Im Rahmen der 
Diskussion iiber die grundsatzliche Neuordnung der Finan
zierung des Wohnungsbaus nach dem Kriege, die angesichts 
der jahrlich hier zu investierenden Milliardenbetrage recht
zeitig geklart wTerden muB, untersucht der Verfasser, auf 
welche Weise die Reichsmittel am wirtschaftlichsten ver- 
wandt werden kónnen. Er zeigt insbesondere Wege zu einer 
Verringerung der ZuschuBleistungen des Reiches. Schon 
der Darlehensbetrag lasse sich so ausbauen, daB bei nor
malen Baukosten die Wirtschaftlichkeit der Verwendung 
der Reichsmittel sich an die der Geldmittel des freien 
Marktes annahem lasse. Eine weitere Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit lasse sich erreichen, wenn man im Rah
men eines in den Ausfiihrungen skizzierten Vertrages mit 
dem Bautrager abrechnet.

Seeschiffahrt. Frankenfeld, A.: R i i s t u n g  f i i r  d i e  
Zukunft .  Das Reich (1942) Nr. 18. Der Verfasser stellt 
grundsatzliche Betrachtungen iiber die deutsche Schiff- 
fahrtspolitik in Krieg und Frieden an und hebt gegeniiber 
der englischen Schiffahrtspolitik ais das Charakteristische 
der deutschen Schiffahrtspolitik im Kriege henor, daB sich 
die Kriegsaufgaben der deutschen Handelsflotte ohne 
Reibungen vollziehen lassen und daB man daruber hinaus 
genugend Spielraum behielt, wirklich wTichtige Aufbau- 
probleme in aller Ruhe in .Angriff zu nehmen. Zu diesen 
Problemen, auf die er im einzelnen eingeht, rechnet er das 
grundsatzliche Yerhaltnis zwischen Reederei und Staat, die 
innere Neuordnung der GroBschiffahrt und die Frage des 
kiinftigen Schiffsbaus. Das Fundament, das bereits im 
Krieg fur die kiinftige deutsche Friedenshandelsflotte ge- 
schaffen worden sei, griinde’ sich, wie der Verfasser ab- 
schlieBend ausdriicklich feststellt, durchweg auf dem 
Willen zur Individualitat und zur Selbstverantwortung, der 
vóllig mit den staatlichen Ansichten ubereinstimme, die bei 
den verschiedenen Strukturandertmgen der deutschen 
GroBschiffahrt in den letzten Jahren und Wochen zum Aus
druck kamen. So sei die deutsche Reederei fur die ge- 
waltigen Aufgaben geriistet, die ihr der Weltverkehr nach 
dem Krieg stellen werde.

Allgemeines. Brech, J.: H i n t e r  d e n  Z i e l e ń .  Das 
Reich 1942 Nr.27. Der Verfasser wirft die Frage nach einer 
allgemein gultigen Wirtschaftsform fiir die Zeit nach 
diesem Kriege auf und untersucht zu diesem Zweck, wie 
die wirtschaftliche Funktion unter Kriegseinflussen erfiillt 
wird. Dabei stellt er den ersten Weltkrieg ais warnendes 
Beispiel heraus, der zu dem Zusammenbruch eines wesent
lich vom Gelde her bestimmten Wirtschaftssystems 
privater Interessen gefiihrt habe. Die Grundlagen der 
heutigen Kriegswirtschaft seien eine totale Reaktion gegen- 
iiber dieser Entwicklung. Die Nationalisierung der Yolks
wirtschaft auBere sich in der Ersetzung des demokratischen 
Marktes durch den autokratischen Staat. Auf der Gegen- 
seite betrachte man die staatliche Wirtschaftslenkung 
immer noch lediglich ais ein Behelfsmittel der Kriegs
wirtschaft und glaube nach wie vor an eine schnelle 
Wiederkehr des alten Verhaltnisses zwischen Staat und 
Wirtschaft. Bei den Achsenmachten dagegen sei der Ge- 
danke der Wirtschaftslenkung ein Bestandteil der autori- 
taren Staatsform. Hier wurden in den Reichsvereinigungen 
mitten im Krieg sogar neue Lenkungsorgane der wirt
schaftlichen Selbstverwaltung geschaffen, die zwar mit 
staatlichen Hoheitsrechten ausgestattet, aber auch mit dem
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ausdriicklichen Auftrag versehen seien, eine organische 
Arbeitsteilung zwischen staatlicher Verwaltung und selbst- 
verantvvortIicher Lenkung der Wirtschaft vorzubereiten.

Farenholtz, W. A.: Zusammenarbe i t  von Staat 
und Wirtschaft .  Vierjahresplan 6 (1942) Nr. 6 S. 266/68. 
F. stellt zu dem Thema der Zusammenarbeit von Staat 
und Wirtschaft grundsatzliche Betrachtungen zu der Neu- 
ordriung der Wirtschaftsorganisation an. Er befaBt sich ins
besondere eingehend mit dem Charakter der Reichs- 
vereinigungen und der Gauwirtschaftskammern. Die Auf
fassung, daB die Reichsvereinigungen eine Synthese 
zwischen staatlicher Wirtschaftslenkung und unternehmeri- 
scher Wirtschaftsbetatigung darstellten, sei irrefiihrend. 
Staatliche Wirtschaftslenkung und die Ausfiihrung der 
wirtschaftlichen Arbeit in freier verantwortlicher Betatigung 
des Unternehmers konnten nicht in einem Fiihrungs- 
instrument zur Synthese gebracht werden. Auch die Gau
wirtschaftskammern stellten nicht die bezirkliche Synthese 
staatlicher Wirtschaftslenkung und untemehmerische Aus- 
fiihrung dar. Eine klare Abgrenzung der Begriffe staat
licher Lenkung und untemehmerische Durchfuhrung miisse 
die Abgrenzung der Aufgaben fiir die Instanzen des 
Staates und der Wirtschaft geben. Die Formung des staat- 
lichen Willens erfolge nicht in der Reichsvereinigung, 
sondern im Ministerium. Die Wirtschaft vollziehe den 
Willen unter verantwortlicher Leitung der Organe ihrer 
Selbstverwaltung. Gauwirtschaftskammern und Reichs- 
vereinigungen seien neue Begriffe und neue Wege zu dem 
Ziele der Vertiefung einer echten dem Staate verantwort- 
lichen vom Geiste des Nationalsozialismus durchpulsten 
Selbstverwaltung der gewerblichen Wirtschaft. Zu- 
sammenfassung aller gewerblichen Krafte in den Gauen 
ais regionales Instrument und fachliche Spezialarbeit im 
Geiste der neuen Aufgaben ais zentrales Instrument.

Montaninclustrie. K. C .: E n g l a n d s  v e r f a h r e n e  
Koh lenwirtschaf t .  Europa-Kabel 2 (1942) Nr. 57 S. 3. 
An Hand von Statistiken, aus denen sich der Riickgang der 
Fórderung, der Ausfuhr, der Belegschaft und der Schicht- 
leistung ergibt, fiihrt der Verfasser den Nachweis, daB der 
gegenwartige Zustand in der englischen Kohlenwirtschaft 
die Folgę einer vóllig planlosen Entwicklung seit Jahren 
ist. Der Kohlenbergbau GroBbritanniens sei seit Jahren 
wirtschaftlich ciickstandig und die Lage der Bergarbeiter 
sozial unertraglich. Die sozialen Einrichtungen sowie die 
vorbeugenden MaBnahmen jur Unfallverhiitung und 
Krankheitshilfe und vor allem die Wohnverhaltnisse seien 
vóllig unzulanglich. Die Organisation der einzelnen Kohlen- 
gruben sei betrieblich ebenso unzureichend, wie die 
Organisation des ganzen Industriezweiges. Den gróBten 
Mangel sieht der Verfasser aber in der Riickstandigkeit 
der technischen Einrichtungen, vor allem der Fórder- 
anlagen, und in der betrieblichen Zersplitterung des 
Kohlenbergbaus.

Mineralólwirtschaft. Turyn, I. K .: D ie USA-Ólkrise 
o h n e  A u s w e g .  Wirtschafts-Ring 15 (1942) Heft 26 
S. 565/66. Der Verfasser erórtert sehr ins einzelne gehend 
Erzeugung und Verteilung sowie Verbrauch von Mineralól 
in den Ver. Staaten. Dabei arbeitet er ais die drei 
schwachen Punkte in den VersorgungsgrundIagen der 
nordamerikanischen Mineralólwirtschaft sehr zutreffend 
heraus: 1. die ungleichmaBige geographische Verteilung 
der Ólfelder, 2. die einseitige Verlagerung des Verbrauchs 
nach den hochindustrialisierten und dichtbevólkerten Ost- 
staaten und 3. die iiberwiegende Rolle des Wasserweges 
fiir den Erdóltransport. Es kennzeichnet die Mineralól- 
situation der USA. dahin, daB zur Sicherstellung des in den 
Oststaaten benótigten fliissigen Kraftstoffes im wesent
lichen nur die Tankschiffahrt entlang der Kiiste trotz der 
U-Bootgefahr besteht.

Kraftstoffwirtschaft. v. Schell: Heimische K r a f t 
stoffe im Krieg und Frieden. GroBdeutscher Ver- 
kehr 36 (1942) Heft 10 S. 242/50. Die Ausfiihrungen, die 
aus der Feder des Generalbevollmachtigten fiir das Kraft- 
fahrwesen stammen, verdienen Beachtung. S. unter- 
streicht zunachst die Bedeutung, die dem Holz, der Holz- 
kohle, und den verschiedensten Kohlen- und Kokssorten 
ais feste Kraftstoffe im Generator und den gasfórmigen 
Kraftstof-fen ais heimische Kraftstoffąuelle. zukommt. So
dann legt er im einzelnen die Umstellungsarbeiten des 
Generatorstabes dar. Dabei hebt er aąch hervor, daB fur 
das Ruhrgebiet ein Verband geschaffen worden ist, der 
Yerkehr und Wirtschaft weitestgehend auf Stadtgas um-

stellen soli. Mit Anerkennung erwahnt er die Leistungen 
beim Generatorbau, bei dem es gelungen sei, den fabri- 
katorischen Aufwand verhaltnismaBig gering zu halten. 
SchlieBlich zeigt v. Schell noch, in welchem AusmaB in den 
einzelnen Wirtschafts- und Verkehrszweigen die Um
stellung auf heimische Kraftstoffe durchgefuhrt worden ist. 
Programmatisch darf man wohl die Feststellung werten, 
daB die Umstellung auf heimische Kraftstoffe, die im Kriege 
einen so erheblichen Umfang angenommen hat, bei Kriegs- 
ende nicht abbrechen, sondern weitergehen soli, getragen 
durch eine wachsende Motorisierung, dereń Kraftstoff- 
basis nie groB genug sein kann.

Birk, K.: Kra f ts to f fw ir tscha f t  der Grofiraume. 
Dtsch. Techn. 10 (1942) Juniheft S. 226/29. Der Verfasser 
gibt fiir die drei fiihrenden Grofiraume Europa, Ostasien 
und America eine genauere zahlenmiiBige Ubersicht iiber 
Energieerzeugung und Energieverbrauch. Im Rahmen der 
Diskussion um die GroBraumfrage bedeuten diese Zu- 
sammenstellungen eine aufschluBreiche Erganzung fiir eine 
der wichtigsten Wirtschaftsgrundlagen.

P E R S Ó N L I C H E S
Der Bergrat Keyser vom Bergrevier Rybnik ist unter 

Aufhebung seiner Versetzung an das Oberbergamt Breslau 
an das Bergrevier SosnoWitz versetzt worden.

Ernannt worden sind:

der Bergrat Dennert  vom Oberbergamt Clausthal 
zum Oberbergrat ais Mitglied eines Oberbergamts daselbst,

der im Reichswirtschaftsministerium kommissarisch be
schaftigte Bergrat KahleyB vom Bergrevier Buer unter 
Belassung im Reichswirtschaftsministerium zum Ober
bergrat ais Mitglied eines Oberbergamts.

Der bisherige Vorsitzer des Vorstandes der Essener 
Steinkohlenbergwerke AG., Generaldirektor Dr. T enge l - 
m an n ,  ist in den Aufsichtsrat der Gesellschaft iiber- 
getreten. An seiner Stelle hat der Bergwerksdirektor Berg
assessor Walter Tengelmann die Fuhrung des Unter- 
nehmens ubernommen.

SctcinScutfrfjcc 25etglcute
Bezirksverband Gau Baden-ElsaB..

Wir freuen uns, mitteilen zu kónnen, daB fiir unsere im 
Gau Baden-ElsaB ansassigen Mitglieder im Einvernehrńen 
mit dem Gauhauptamt fiir Technik des Gaues Baden-ElsaB der 

B e z i r k s v e r b a n d G a u  B a d e n - E l s a B  
des  V e r e i n s  D e u t s c h e r  B e r g l e u t e  im NSBDT. 
ins Leben gerufen werden konnte. Der Vorsitzende des Ver- 
eins Deutscher Bergleute, Herr Oberbergrat von Velsen, 
hat im Einvernehmen mit dem Gauhauptamt fiir Technik 
in Karlsruhe

Herrn Bergwerksdirektor Dr.-Ing. S i m o n ,  
Wittelsheim bei Miilhausen (ElsaB) 

zum Leiter des neuen Bezirksverbandes und zugleich zum 
Leiter der gleichzeitig gegriindefen Untergruppe Miilhausen 
des Bezirksverbandes berufen.

Zu der demnachstigen offiziellen Griindungsfeier der 
Untergruppe Miilhausen, die mit einer Vortragsveranstal- 
fung geplant ist, ergehen besondere Einladungen.

Wir begruBen den neuen Bezirksverband und die neue 
Untergruppe mit herzlichem Gliickauf!

Verein Deutscher Bergleute im NSBDT.

Die Geschaftsfiihrung:
W ii s t e r.

Bezirksverband Gau Westfalen-Nord.
Unte rgruppe  Gladbeck .

Sonnabend, den 22. August, 19 Uhr, halt Herr Konter- 
admiral Wa lt  her im Vestischen Hof einen Vortrag iiber 
»Seekrieg gegen England«. Wir laden die Mitglieder mit 
■mmi Angehórigen herzlichst ein und bitten um rege Be- 
teiligung. Der Eintritt fiir Mitglieder ist frei. Einfiihrungen 
sind erwiinscht.

Schneider , Leiter der Untergruppe Gladbeck.


