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Der Lichtmesser fiir tragbare Oruben-Mannschaftsleuchten.
Von Dipl.-Ing. Rudolf B u r g h o lz ,  lngenit-ur beijn Technischen Uber\vaclmngs-Verein, Essen.

Die allgemeine Einfuhrung der Lichtmessungen mit 
dem Lichtmesser nach Dr.-Ing. H ie p e  hat haufigc 
Anfragen der Zechen und Lampenfirmen wegen der 
Arbeitsweise des Lichtmessers und dessen Handhabung bei 
den Messungen veranlafit. Nach Abschlufi der Neu- 
entwicklung des Lichtmessers und Bewahrung der letzten 
Ausfiihrung B/39 in der Praxis ist es daher angebracht, 
in einer zusanimenfassenden Darstellung die an- 
geschnittenen Fragen insgesamt żu behandeln und so 
allen beteiligten Kreisen den erforderlichen Oberblick zu 
geben, der zur sicheren Durchfiihrung der Messungen 
\'orhanden sein mufi.

Der lichtelektrische Effekt und das Photoelement.
Der photo- oder lichtelektrische Effekt beruht auf der 

Wechselwirkung der Elektronen in der Materie mit den 
wellenmechanischen Eigenschaften des Lichtes. Neben den 
Alkalimetallen ist der lichtelektrische Effekt im sichtbaren 
Spcktralbereich bei dem zu den seltenen Stoffen ge- 
hórenden Selen besonders ausgepragt. Man unterscheidet 
zwischen dem inneren und aufieren lichtelektrischen Effekt. 
Der erstgenannte tritt im Innern von Kristallen in der Form 
auf, dafi durch das in die Materie eindringende Licht 
Elektronen von den Atomen der Strukturgitter unter 
betrachtlicher W iderstandsanderung losgelost werden. Die 
W irkung halt iiber die eigentliche Belichtungszeit hiriaus 
an, ahnlich wie bei der Phosphoreszenz, die in nahem 
Zusammenhang mit dem inneren lichtelektrischen Effekt 
steht. Die Tragheitserscheinungen sind jedoch so grofi, 
dafi derartige Zellen praktisch fiir Lichtmessungen nicht 
brauchbar sind. Beim aufieren lichtelektrischen Effekt 
beschranken sich die photoelektrischen Vorgange auf 
die Schichten in der Oberflache derart, dafi aus der 
bestrahlten Oberflache Elektronen austreten.

Abb. 1. Schematischer Querschnitt 
durch ein Selen-Photoelement.

Abb. 1 zeigt den schematischen Querschnitt eines auf 
dem aufieren lichtelektrischen Effekt beruhenden Selen- 
Sperrschichtelementes. Die rd. 1 mm dicke vorbehandelte 
Eisenplatte 1 ist mit der diinnen amorphen Selenschicht 2 
iiberzogen. Durch Warmebehandlung wird diese Schicht 
in eine lichtelektrisch wirksame kristalline Form von grauer 
Farbę uberfiihrt. Auf der Selenschicht liegt die gut licht- 
durchlassige hauchdunne Metallhaut 3 aus einer Sonder- 
legierung. Zwischen dieser Metallhaut und der Oberflache

der Selenschicht befindet sich die nur in einer Richtung 
leitende Sperrschicht. Ais allseitige Zuleitung zu der ais 
Oegenelektrode dienenden Metallhaut wird die ringfórmige 
Metallverstarkung 4 benutzt.

Um min den Vorgang der unmittelbaren Umsetzung 
der auf eine solche Sperrschichtzelle auffallenden Licht- 
energie in elektrische Energie zu verstehen, mufi auf die 
wellemnechanische Erscheinungsform des Lichtes etwas 
naher eingegangen werden. Die Naturwissenschaftler des 
Altcrtums haben die Ansicht vertreten, dafi das Licht 
aus kleinsten materiellen Teilchen, den sogenannten 
Korpuskeln, besteht. Diese Annahine wurde im 18. Jalir- 
hundert durch die Vcrsuche von Newton unterstiitzt. Dic 
Vorgange bei der Brechung, RefIexion, Fortpflanzung des 
Lichtes usw. liefien sich auf diese Weise ausreichend 
erkliiren. Die Arbeiten von Fresnel taten jedoch der 
Korpuskel-Theorie starken Abbruch zugunsten der Theorie 
der wellenfórinigen Struktur des Lichtes, die allgemeine 
Anerkennung fand, weil damit die Polarisations-, Doppel- 
brechungs- und Interferenzerscheinungen erklart werden 
kónnten. Durch die elektromagnetische Lichttheorie von 
Maxwell wurde die wellenfórmige Struktur in den all
gemeinen Bereich und die Erscheinungsformen elektro- 
magnetischer Schwingungen eingereiht und weiter ge- 
festigt. Die bis heute bekannten elektromagnetischen 
Schwingungen liegen im Bereich zwischen 0 und 1020 Hertz. 
Die elektrischen Schwingungen reichen vom Gleichstrom 
mit der Frequenz 0 Hz bis 1011 Hz und teilen sich auf in 
das Tonfreąuenzgebiet, in das auch der technische Wechsel- 
strom gehórt, und in das Oebiet der Hochfrajuenz, das 
durch den Rundfunk weitgehend bekanntgeworden ist. 
An die elektrischen Schwingungen schliefien sich die 
Warnie- und Lichtwellen bis etwa 1016 Hz an. Das sichtbare 
Licht umfaBt davon nur den sehr engen Freąuenzbereich 
von etwa 3,7 • 10u  bis 1015 Hz. In den letzten Freąuenz
bereich bis 1020 Hz gehoren die Róntgen-, Oamma- und 
Hóhenstrahlen.

Die Entdeckung des photoelektrischen Effektes zeigte 
aber, dafi die elektromagnetische Lichttheorie zur Klarung 
allein nicht ausreichte. Diese Liicke wurde durch die 
Erkenntnisse von Planck anlafilich der Aufstellung des 
Oesetzes iiber die schwarze Strahlung ausgefiillt. Er 
stellte in seiner Quantentheorie fest, daB die Energie E, 
wenn sie in Form einer Strahlung von der Freąuenz f 
auftritt, dieses nur in Oestalt von Energieąuanten oder 
Korpuskeln der GróBe h - f  tun kann. h =  6,55 10~27 erg s 
ist die sogenannte Plancksche Konstantę, das Wirkungs- 
ąuantum.

E =  h • f.
Wenn man bedenkt, dafi 10-6  gleich einem Millionstel 

und das fiir die Arbeit im technischen MaBsystem ge- 
brauchliche Meterkilograinm gleich 9,81 • 107 erg ist, so 
kann man sich von der aufierordentlichen Winzigkeit dieses 
Wirkungsąuantums fast keine VorsteIlung machen.

Durch die Anwendung der Quantentheorie auf alle 
Wechselwirkungen zwischen Strahlung und Atomen ergab 
sich in bezug auf den photoelektrischen Effekt folgendes: 
Das Licht besteht aus Korpuskeln, deren Energie fiir die 
in der Lichtfreąuenz f befindlichen Korpuskeln gleich
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h - f  ist. Treffen nun Lichtkorpuskeln auf die kristalline 
Selenschicht 2 und dabei auf Elektronen ihres Atom- 
verbandes, so wird den Elektronen diese Energie iiber- 
tragen. Sollen Elektronen aus der Selenschicht in die 
Gegenelektrode 3 iibertreten, so ist fiir die zu leistende 
Austrittsarbeit zudetn ein gewisser Anteil der Energie E 
erforderlich. Dieser kann aber nur dann der Strahlung 
cntnommen wrerden, wenn in ihr Quanten mit der Energie 
h • f E enthalten sind. Da h aber eine allgemeine Kon
stantę ist, so muB die erregende Freąuenz f eine bestimmte 
Mindestfreąucnz f0 uberschreiten, so daB z. B. niemals 
Elektronen durch die unterhalb dieser erforderlichen 
Frequenz f0 liegenden Hochfreąuenzen ausgelost werden 
kónnen. f0 wird »Grenzfrequenz« des lichtelektrischen 
Effektes genannt und ist eine reine M aterialkonstante. Ist 
h • f >  E, so setzt sich der EnergieiiberschuB der Korpuskeln 
in kinetische Energie i / i mv2 der austretenden Elektronen 
um. m — 9,035 .1 0-23 g ist die Masse des Elektrons und v 
seine Geschwindigkeit. Diese kinetische Energie ist also 
gleich der Differenz zwischen der Energie h • f, die das 
Elektron erhalten hat, und der Arbeit, die es leistete, um 
aus dem Atomverband herauszukommen. Fiir den licht
elektrischen Effekt wurde auf Grund dieser Untersuchungen 
nachstehende Formel, die sich nichf nur fur das sichtbare 
Spektralgebiet, sondern auch fiir die Róntgen- und 
Gamma-Strahlen bestiitigte, aufgestellt:

h • f — E =  h (f — f0) == i/s mv2.
Hieraus folgt, daB die kinetische Energie des Elektrons 
ausschlieBlich linear mit der Frequenz der einfallenden 
Lichtstrahlung wiichst und von der Intensitat vóllig un- 
abhangig ist. Dieser Ausschnitt aus der Theorie mag 
geniigen, um zu zeigen, weiche verwickelten Vorgange 
sich bei der unmittelbaren Umwandlung der Lichtenergie 
in elektrische Energie abspielen.

Bei dcm schematischen Photoelement in Abb. 1 fallen 
also die Korpuskeln durch die lichtdurchlassige Mctall- 
haut 3 auf die Selenschicht 2 und machen dort Elektronen 
frei. Diese dringen mit Hilfe ihrer erhaltenen kinetischen 
Energie durch die Sperrschicht zwischen Selen und der 
Metallhaut bis auf die Metallhaut und kónnen an der ring- 
fórmigcn metallischen Verstarkung 4 ais negative Elek- 
trizitatsteilchen entnommen werden.

Erwahnt sei hier, daB die Selengleichrichter mit einem 
grundsatzlich gleichen Elementaufbau arbeiten. Beim An- 
legen einer auBercn Stronujuelle zeigt sich der Gleich- 
richtereffekt insofern, ais der Stromlauf von der Metallhaut 
zum Eisen die Sperrichtung und der vom Eisen zur Metall
haut die DurchlaBrichtung ist. Unter diesem Effekt 
kónnen die sich auf der Metallhaut befindenden Elektronen 
nur von der Metallhaut zum Selen wrandern und nicht 
umgekehrt, so daB die Eisenplatte das positive und die 
Metallhaut das negative Vorzeichen tragt.

Der Vorgang der lichtelektrischen Auslósung von 
Elektronen yerlauft also entgegen der eigentliclien 
DurchlaBrichtung fiir die Elektronen. Die durch die ge- 
leistete Beschleunigungsarbeit der Korpuskeln bis auf dic 
Metallhaut vorgedrungenen Elektronen kónnen daher in 
der normalen DurchlaBrichtung wieder zu ihrem Ausgangs- 
punkt im Selen zuruekkehren. Verschafft man den Elek
tronen aber einen AbfluB iiber eine auBere Leiterschleife, 
in der sich ein empfindliches Anzeigegerat befindet, so 
zieht ein Teil der Elektronen diesen bequemercn Weg vor, 
erzeugt einen Ausschlag des Zeigers und flieCt iiber die 
Eisenplatte wieder in die Selenschicht zuruck. Der 
ElektronenfluB ist in Abb. 2 gekennzeichnet.

Die Eigenschaften von Photoe'.ementen.
Aus den vorstehenden Ausfiihrungen ist ersichtlich, 

daB man das Photoelement ais einen aktiven Zweipol 
ansehen darf. Er kann bekanntlich durch einen Generator 
mit der konstanten Leerlaufspannung U[_ und dem in Serie 
geschalteten lnnenwriderstand Rj oder durch einen Ge
nerator mit der KurzschluBstromstarke JK und dem parallel- 
geschalteten Innenwiderstand Ri dargestelit werden. In

diesem Falle ist die KurzschluBersatzschaltung in Abb. 2 
(A) die zweckmaBigere. Das Anzeigegerat (B) ist ais 
GesamtauBeiwiderstand Ra gleich mit eingezeichnet. Die 
Eigenkapazitiit zwischen der Seien-Oberfiache und der 
Metallhaut ist hier zu vernachlassigen, weil hohe Wechsel- 
frequenzen in der Belichtung nicht auftreten.

Abb. 2. Ersatzschaltung fiir das Photoelement (A) 
und das Anzeigegerat (B).

Aus der Planckschen Theorie laBt sich weiter ab- 
leiten, daB die kinetische Energie des Elektrons auch ais 
Produkt aus der Elementarladung e des Elektrons und 
des Potentialgefalles V dargestelit werden kann.

Hieraus laBt sich dic erzeugte Leerlaufspannung UL, die 
mit dem V in dieser Formel iibereinstimmt, berechnen:

Darin bedeuten:
V die Spannung in physikalischen Zentimeter-Gramm- 

Sekunden (CGS)-Einheiten des elektromagnetischen 
MaBsystems. Das 108fache dieses Wertes ist gleich 1 V 
im technischcn MaBsystem. 

e die Ladung des Elektrons in CGS-Einheiten des elektro
magnetischen MaBsystcms, gleich 1,59 -10—2tł. 

h das Plancksche W irkungsquantum. 
f die Frequenz des Lichtes. Das Produkt aus der Fre- 

quenz f und der Wellenlange X des Lichtes ist gleich 
<ler Fortpflanzungsgesrfnvindigkeit c des Lichtes. c is t 
eine Konstantę von der GróBe

e =  3 ■ 1010 cm/s. 
w 6,55 • 1 0 ~ 27 • 3 • 1Q10 l

1,59 • 1 0 ~ 20 ' X

Gebrauchlicher ist es, an Stelle der Frequenz des Lichtes 
die Wellenlange zu benutzen und sie in den nach dem 
Physiker Angstróm benannten Angstróm-Einheiten zu 
messen. 1 A e gleich 10—8 cm. Errechnet man fiir die 
Grenzen des sichtbaren Spektralgebietes — die roten Licht- 
strahlen haben eine Wellenlange von etwa 7000 A und 
die violetten etwa 4000 A — das Potentialgefalle, so ergibt 
sich bei 7000 A V =  l ,7 6  V und bei 4000 A V =3,09 V. 
Diese Spannung steht aber nicht in vol!er Hóhe ais Photo- 
spannung zur Verfiigung, denn dieses Gesetz wird nur 
bei leichten Stoffen und hohen Strahlungsfrequenzen, z. B. 
Róntgenstrahlen, streng erfiillt, weil dort die Energie des 
Photoelektrons fast der des absorbierten Lichtquantums 
gleichgesetzt werden kann. Weiterhin ist zu bedenken, daB 
ja ein Teil der Elektronen von der Metallhaut in der 
DurchlaBrichtung des Elemcntes unmittelbar in das Selen 
zuriickkehrt und somit im iiuBeren Stromkreis nicht zur 
Verfugung steht. Ein anderer Teil der losgelósten Elek
tronen dringt infolge zu geringer kinetischer Energie nicht 
bis zur Metallhaut vor. Bei den Selen-Sperrschichtelementen 
erreicht die Photospannung praktisch schon bei einigen 
Zehnteln Volt ihren Sattigungswert. Den grundsatzlichen 
Verlauf der Leerlaufspannung U l ais Funktion der Be- 
kuchtungsstarke E der Oberflache des Photoelementes 
zeigt Abb. 3. Der KurzschluBstrom Jk steigt dagegen linear 
mit E an. Errechnet man den erzeugten Elektronenstrom 
z. B. fiir die im gelbroten Spektralgebiet liegende Wellcn- 
Iiinge von 6000 A, so ergibt sich ein noch grófierer Unter- 
schied ais bei der Photospannung. Eine Korpuskel dieser
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Strahlung hat die Energie li ■ f *=■ 6,55 ■ 10-27 • 0,5 • 1016 — 3,27 praktisch noch eingehalten, wenn man auBere Wider-
■ 10~12 erg. Da 107e r g = l  W att ist, kónnen in der Sekundo stande yerwendet, die gegeniiber dem KurzschluBstrom
107 : 3,27 • 10-12 — 3,06 • 1018 Elektronen losgelóst werden. eine um 3-7°/o geringere Stromausbeute ergeben.

Zugrunde gelegt sei der in Abb. 4 dargestellte Verlauf 
des Innenwiderstandes des in den Lichtmesser eingebauten 
Photoelementes fur die praktisch in Betracht kommenden 
Beleuchtungsstarken E von 0 bis 500 Lux. Ausgehend von 
der Kurzschlufikennlinie Jk, sind fiir den gleichen Inter- 
vall der Beleuchtungsstarke die nutzbaren Photostróme ftir 
verschieden groBe auBere W iderstande Ra in Abb. 5 auf- 
getragen. Der formelmaBige Zusammenhang stimmt mit 
den MeBwerten recht gut iiberein. Die Kurven lassen er
kennen, daB nur kleine AuBenwiderstande eine geniigende 
Verhaltnisgleichheit zwischen Stromausbeute und Beleuch
tungsstarke gewahrleisten. Der Linearitatsbereich wird

Abb. 3. Charakteristische Kennlinien eines Photoelementes.

Die Ladung eines Elektrons ist gleich 1,59- 10—13 Coulomb 
und 1 Coulomb/s =  1 A. Es muBte also ein Strom von 
3,06 • 10‘8 • 1,59 • 10-13 =  0,486 A flieBen. In Wirklichkeit 
kommt leider nur ein um mehrere OróBenordnungen ge- 
ringerer Strom zum FluB. Fiir die Anderung des Innen
widerstandes ais Funktion der Beleuchtungsstarke folgt

Bei Jk= 0 ist R; =  co und ist Jk =  o2, s o  ist R| ■=■ 0. Der 
innere Widerstand ist also um so gróBer, je schwacher 
das Element belichtet wird, weil dann weniger Elektronen 
losgelóst werden kónnen. Ferner ist er natiirlich von der 
wirksamen Oberflache des Elementes abhangig. Je gróBer 
difcse ist, desto kleiner ist der innere Widerstand.

6 0 0 0
n Ais nachstes ist noch die spektrale Empfindlichkeits- 

verteilung des Photoelementes zu erwahnen. Wenn wir 
mit unseren Augen einen Gegenstand in farbigem Licht 
sehen, so ist diese Farbę keine Eigenschaft des Gegen- 
standes an sich, sondern eine solche der Koinbination 
Lichtquelle — Gegenstand — Auge. Auf der Netzhaut des 
Auges werden die Lichteindriicke von lichteinpfindlichen 
Organen, den Zapfchen und Stiibchen, verarbeitet und iiber 
die Sehnerven dem Gehirn weitergegeben. Der Eindruck 
einer Farbę entsteht nun dadurch, daB es mehrere Arten 
von Zapfchen gibt, welehe in den verschiedenen Bereiclien 
des Spektrums empfindlich sind. Wie Abb. 6 erkennen IiiBt, 
ist dieser Bereich sehr schmal. Die gestrichelt gezeichnete 
Kurve a gibt die international festgelegte spektrale 
Empfindlichkeitsverteilung des menschlichen Auges wieder, 
Kurve b die des Selenphotoelementes. Das Photoelement 
»sieht« also einen erlieblich gróBeren Ausschnitt des 
Spektrums ais der Menscli. Es besitzt im Ultravioletten 
sowie im kurzwelligen Ultrarot noch eine ausreichende 
Empfindlichkeit. Dieser Tatsache ist bei Messungen 
Rechnung zu tragen, die sich auf den Empfindlichkeits- 
verlauf des Auges beziehen oder auch beim Vergleich von 
Lichtąuellen mit yerschiedenen Farben bzw. Farbtempe-

3 0 0 0  1 000 5000 6000

Abb. 6. Spektrale Empfindlichkeit des menschlichen 
Auges (a) und des Selenphotoelementes (b).
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Abb. 4. Verlauf des Innenwiderstandes des Photoelementes 
in Abhangigkeit von der Beleuchtungsstarke.

Die Giiltigkeit der Betrachtungen in bezug auf den 
aufleren Widerstand Ra ist insofern gegeben, ais bei Leer- 
lauf Ra = cxd und im KurzschluBfalle Ra =  0 ist. Praktisch hat 
das Anzeigegerat im Vergleich mit dem Innenwiderstand 
des Photoelementes einen endlichen nicht zu yernach- 
liissigenden kleinen Widerstandswert, so daB der nutzbare 
Elektronenstrom J kleiner wird ais Ji<. Hierfiir gilt:

500 
£

Abb. 5. Zusammenhang zwischen der Stromausbeute J und 
der Beleuchtungsstarke E des eingebauten Photoelementes 

bei yerschiedenen AuBenwiderstanden Ra.
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raturen. Durch Vorschalten geeigneter Filteranordnungen 
laBt sich jedoch ein Ausgieich der unterschiedlichen Emp- 
findlichkeiten erreichen.

Der EinfluB der Temperatur auf die Stromausbcute 
des Photoelementes ist nicht gleichgultig. Der Elektronen- 
strom wird mit steigcnder Tem peratur kleiner. Die GróBe 
des Abfallens hangt neben der Beleuchtungsstarke vom 
auBeren Widerstand ab. Je groBer der iiufiere Widerstand 
wird, desto schneller erfolgt der Abfall. Der Temperatur- 
koeffizient des KurzschluBstromes ist praktisch gleich Nuli, 
wahrend er je nach Beleuchtungsstarke und Aufienwider- 
stand Werte bis zu 1,5o/o je Grad Celsius annehmen kann. 
Starkę Abkuhlungcn schaden den Photoelementen nicht, 
jedoch treten Schiidigungen ein, wenn sie langere Zeit 
Temperaturen von mehr ais 40 bis 50° C ausgesetzt werden.

Die Ermudungserscheinungen eines Photoelementes 
lassen sich in nicht umkehrbare und umkehrbare Ver- 
anderungen unterteilen. Die nicht uinkehrbaren Ver- 
anderungen beruhen auf einem normalen AIterungsvorgang, 
sofern das Element in den zulassigen Grenzen belastet 
wurde. Mit zunehmender Betriebsdauer laBt die Emissions- 
fahigkeit nach, genau so, wie das bei dem allgemein be
kannten Taubwcrden der Róhren in den Rundfunkgeraten 
der Fali ist. Ais umkehrbare Vcranderungcn werden Er- 
miidungen, die bei liingerer Beliclitungsdauer auftreten, 
angesehen. Nach einiger Zeit der Erholung hat das Element 
dann seine ursprungliche Empfindlichkeit wiedererlangt. 
Ober die GróBe dieser Erscheinungen kónnen genaue 
Angaben nur sehr schwer gemacht werden, weil sie im 
wesentlichen durch Faktoren bestimnit sind, die sich im 
Herstellungsvorgaiig nicht eindeutig erfassen lassen. Bei 
einigen Typen gibt es in der Fabrikationsserie eine be- 
stimmte Anzahl von Elementen, die nur sehr geringe 
Ermudungserscheinungen aufweisen. Werden besonders 
hohe Anforderuiigen an die Reproduzierbarkeit von Mefi- 
ergebnissen geśtellt, so mufi man die Elemente mit ge- 
ringen Ermudungserscheinungen aus der normalen Serie 
aussuchen. Zur Erzielung einer guten MeBgenauigkeit 
sollen die nicht um kelubaren Vorg;inge dieser Plioto- 
elemente móglichst langsam und dic umkehrbaren inóg- 
lichst schnell yerlaufen.

Datcn des verwendeten Photoelementes 
und des Anzeigegeriitcs.

Gegeniiber der friiheren Ausfuhrung des Photo- 
elementes mit 67 mm Plattendurchmesser wird jetzt ein 
solches mit 45 nim Dmr. bei 11 ein2 Nutzfliiche eingebaut. 
Die kleineren Elemente lassen sich gleichmaBiger her- 
stellen, neigen weniger zur Rifibildung und haben einen 
geringeren Randeffekt. Bei den kleineren Elementen ist 
der Innenwiderstand groBer, so dafi man den Aufien- 
widerstand auch grófier wahlen kann, um noch im Kurz- 
schlufibereich arbeiten zu kónnen. Dic Elemente werden 
in tropenfester Ausfuhrung in der Einbaufassung geliefert, 
so daB ein gleichmaBiger Auflagedruck durch eine Druck- 
kontaktfeder gewahrleistet ist (vgl. Abb. 7), Der Druck 
darf zur Verhiitung von Kontaktfehlern 150 g nicht tiber- 
schreiten. Um die kristalline Selenschicht des Photo
elementes vor schadlichen Gasen oder Dampfen, die aus 
den Akkumulatoren der zu messenden Lampen oder aus 
der Luft der Umgebung stammen kónnen, zu scliiitzen, hal 
man das Element geniaBAbb.7 in eine gasdichte Kapselung

Blartfeder

Photoelement Ptesscheibe Sprinnnnn 
mit [inbaufassung '

Abb. 7. Gasdichter Einbau des Photoelementes 
mit Einbaufassung in das Lichtmessergehause.

eingebaut. Das war bei den kleineren Elementen ohne 
bauliche Anderung des bisherigen Lichtmessergehauses 
moglich. Gleichzeitig ■ sind durch die Kapselung Fchler 
infolge von Feuchtigkeit - ausgeschaltet, die ohne Be- 
lichtung des Photoelementes galvanische Strome her- 
vorrufen.

Die Photoeleniente werden nach folgenden Gesichts- 
punkten aus der Serienfabrikation ausgesucht:

1. Bei einer Beleuchtungsstarke von 170 Lux und einem 
Widerstand des Priifgerates von 500 Ohm soli der 
Photostrom zwischen 70 und 85 Mikroampere liegen. 
Dieser Intervall ist in Abb. 5 gekennzeiclinct.

2. Die umkehrbare Anderung des Photostromes inner- 
lialb der ersten 15 min darf bei den im Geriit vor- 
koinmenden Beleuchtungsstarken hochstens 2 «•/» be- 
tragen.

3. Dic Proportionalitat des Photostromes bis zu hoheren 
Beleuchtungsstarken wird von der Herstellerin ge- 
priift.

4. Der Temperaturkoeffizient des Photostromes liegt bei
0,1 o/o je Grad Celsius.
Durch diese Mafinahmcn ist erreicht worden, dafi die 

Toleranzen der fiir den Lichtmesser vorgesehenen Plioto- 
elemente gegeniiber den allgemein zugestandenen von 
± 15  bis 20 o/o fiir den Photostrom auf ±  3 o/o herabgesetzt 
w erden ' konnten. Wie an einer gróBeren Stućkzahl fest
gestellt wurde, entfallen ±  l«/o auf reine Ermiidung und 
±2o/o auf sonstige Anderungen, wie Alterung, Tcmpcratur- 
einfluB und MeBgenauigkeit. Die Daten der Abb. 4, 5 und 
6 haben fur das eingebaute Photoelement Giiltigkeit.

Ais auBerer Belastungswiderstand des Photoelementes 
dient das Anzeigegerat in der in Abb. 2 wiedergegebenen 
Schaltung. Aus den bisherigen Ausfuhrungen geht her- 
vor, dafi hierfiir nur ein PrazisioosmeBgerat in Frage 
kommen diirfte. Zu empfehlen ware die Verwcndung von 
Galvanometern mit Metallbandaufhangung oder von Licht- 
markengalvanometern mit Spanndrahtaufhangung. Es er- 
schien jedoch bei dem iminerhin raulien Betrieb auf den 
Zechen nicht angebracht, derartige Gerate einzusetzen. Im 
Hinblick auf die gróBere mechanische Stabilitat ist seiner- 
zeit ein Betriebsgeriit (Drehspul-Dauerfeldmefiwerk mit 
Spitzenlagerung) gewahlt worden, das in bezug auf Mefi- 
gcnauigkeit an der unteren gerade noch zulassigen Fehler- 
grenze liegt. Es gehórt zur Klasse 2,5. Die Spule auf dem 
Rahmen des MeBwerkes hat einen Eigenwiderstand Rj; 
von 104 Ohm ±  10o/o. Der Temperaturkoeffizient betragt 
etwa 0,4 o/o je Grad Celsius. Die Eichung des Gerates in 
der Fabrik erfolgt mit einer Genauigkeit von rd. 1,5?/o. 
Der Reibungsfehler liegt bei hochstens 0,5 mm. Die Strom- 
empfindlichkcit bei Vollausschlag betragt etwa 140 A, 
entsprechend einem Spannungsabfall von 14,5 mV. Der zum 
Gerat parallelgeschaltete Regulierwiderstand ist von 0 bis 
2000 Ohm stetig einstellbar. Der Gesamtaufien\s’iderstand 
Ra liegt dann im gradlinigen Teilgebiet der Abb. 5 zwischen 
50 und 100 Ohm.

Fiir die Eichung der Anordnung bestehen zwei Móg
lichkeiten. Bei der individuellen Eichung werden Plioto- 
element und Gerat aufeinander abgeglichen und die Skala 
an mehreren Punkten geeicht. Im zweiten Fali wird nur 
ein Skalenpunkt geeicht. Bei den Lichtinessern der friiheren 
Ausfuhrung wurde individuell an drei Punkten der Skala 
geeicht. Die Geratewiderstande lagen dabei zwischen 500 
und 3500 Ohm. Hieraus folgt auf Grund der Kurven in 
Abb. 5, dafi jedes Gerat nur in Verbindung mit dem Photo
element gebraucht werden konnte, mit dem es in der 
Fabrik geeicht war. Wurde mit zunehmender Alterung 
eine Verstellung des Regulierwiderstandes R„ in gróBeren 
Grenzen erforderlich, so śtimmte die Skaleneinteilung 
nicht mehr. Ferner war die Einstellung der drei Eichpunktc 
insofern nicht angenehm, ais sich der vorher eingestellte 
Eichpunkt durch Verandern des Regulierwiderstandes wieder 
verschob. Um zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen, 
muBte man den Eichvorgang fiir die einzelnen Punkte 
tnehrmals wicderholen. Beriicksichtigt man noch, dafi ein
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absoluter VerIaB auf die mit Photoelementen erzielten 
Meficrgebnisse nur dann gegeben ist, wenn vor jeder 
Messung geeicht wird, so erscheint die indiyiduelle Eichung 
in diesem Falle unzweckmąBig. Mit Riicksicht darauf, 
dafl auch die Zechen mit ihren Lichtmessern selbst laufend 
Messungen vornehmen mussen, ist der Eichvorgang so 
einfach wie móglich gestaltet worden. Es wird nur an 
einem Punkt geeicht. Durch die Auswahl der Photo- 
elemente und das Arbeiten im Kurzschlufibereich bleibt 
die Proportionalitiit zwischen Photostrom und Be
leuchtungsstarke gew’ahrt. Photoelemente und Anzeige- 
geriite sind beliebig vertauschbar. Die Eichung bei 40 Hlm 
erwies sich ais die giinstigste, weil der absolute Fehler 
der Eichkurve dann innerhalb ±  1 o,'o des Skalenendwertes 
liegt. Die Fehler am Skalcnanfang werden hierbei positiv, 
was bei Messungen von Mannschaftsleuchten am Schicht- 
ende wiinschenswert erschien.

Richtlinien fiir das Arbeiten mit dem Lichtmesser.
Gegeniiber den fruheren beiden Ausfiihrungen A und 

B des Lichtmessers wird jetzt nur noch die Ausfiihrung 
B/39 gebaut. Sie unterscheidet sich von den alten Typ cii 
dadurch, dafi samtliche Geriite eine Hilfslampe zur Bc- 
stimmung des Absorptionsfaktors des Grubenlampen- 
oberteilcs erhalten, \veil sich dic Eineichuiig des Absorp
tionsfaktors ais uuzulanglich erwies. Ferner ist unter 
Berucksichtigung der besonderen Erfordernisse bei der 
Messung von Mannschaftsleuchten der elektrische Teil 
den vorstehendcn Ausfiihrungen entsprechend vollstandig 
geiindert worden. Der mechanische Teil hat ebenfalls Ver- 
besserungen erfahren. Samtliche Anderungen kónnen ohne 
weiteres an den beiden alten Typen angebracht werden. 
Bei den neuen wie auch bei den bereits umgeanderten 
Lichtmessern ist die Nuramcr des Anzeigegerates rot unter- 
strichen.

Die zu messenden Leuchten und Lampen werden nach 
dem ausgesandten Lichtstrom beurteilt, der in Lumen ge- 
messen wird. Man erhalt den Lichtstrom von 1 Hlm 
(Hefnerlumcn), wrenn eine Lichtquelle die Lichtstarke einer 
Hefnerkerze gleichmafiig in die Einhcit des Raumwinkels 
strahlt. Die Einheit des Raumwinkels ist dann vor- 
haiiden, wenn das Quadrat des Kugelhalbmessers gleich 
dem Kugeloberflachenstiick ist. Fiillt der Lichtstrom von 
1 Hlm auf eine Flachę von 1 m2, so erhalt man die Einheit 
der Beleuchtungsstarke, die in Lux gemessen wird. Bei 
den fruheren Messungen an Grubenleuchten wurde die 
horizontale Lichtstarke fiir bestimmte Ausstrahlungs- 
richtungen mit dem subjektiven Photometer gemessen. 
Wiirde man alle Ausstrahluńgswinkelzonen nacheinander 
messen, so lieBe sich der gesamte Lichtstrom erfassen. 
Dieses Verfaliren ist aber sehr umstandlich. Wesentlich 
einfacher ist die unmittelbare Bestimmung des Liclitstromes 
mit der Ulbrichtschen Kugel. Der Lichtmesser nach 
Dr.-lng. Hiepe in Abb. 8 ist eine fiir den Gebrauch auf 
den Zechen handlichere Abart der Ulbrichtschen Kugel. Er 
besteht aus dem Gehauseuiiterteil a zur Aufnalune der 
Mannschaftsleuchte b und dem Obertei! c. Der Kurbel- 
mechanismus d  laBt eine leichte Hóhenveranderung der 
Leuchte zu. Das gasdicht gckapselte Photoelement e

Abb. 8. Schnitt durch den Lichtmesser mit angeschlosseneni 
Stromkreis fiir die Hilfslampe.

befindet sich hinter dem lichtundurehlassigen Schatter / ,  
so daB nur die an dieser Stelle durch Reflexion bedingte 
indirekte Beleuchtungsstarke gemessen wird. Die Blende g 
schirmt die Hilfslampe h gegen die zu messende Mann- 
schaftsleuchte ab, damit die Ausriistuiigsteile der Mann
schaftsleuchte bei der Absorptionsfaktorbestimmung nicht 
vom unniittelbaren Licht der Hilfslampe getroffen werden 
kónnen. Der weifie Innenanstrich des Gehauses gewahr- 
leistet eine fiir den in Betracht kommenden Spektralbereich 
gleichmafiigc móglichst diffuse Zerstreuung des auf ihn 
fallenden Lichtes und der mehrfach reflektierten Licht- 
strahlen. Der Lichtstrom kann an dcm Anzeigegerat i  un- 
mittelbar in Lumen abgelesen werden.

Folgende Punkte mussen beim Arbeiten mit dem 
Lichtmesser beachtet werden:

a) Der Lichtmesser ist an einem kiihlen und trockenen 
Ort aufzubew'ahren. Er soli auf die Dauer ebensowenig 
starken Temperaturgefallen wie unniittelbaren Sonnen- und 
Warmestrahlen ausgesetzt werden.

b) Bei der Befórderung des Lichtmessers muB man 
starkę Erschiitterungen und Stófle vermeiden, um mecha- 
nisclie Beschadigungen des Photoelementes zu verhiiten. 
Ebenso ist eine vorsichtige Handhabung des Anzeige
gerates wregen des empfindlichen MeBwerkes erforderlich.

c) War der Lichtmesser bei der Befórderung usw. 
grófiercn Temperaturschwankungen ausgesetzt, so kann 
mit der Eichung bzw'. den Messungen erst begonnen 
W ' e r d e n ,  wenn er sich der vorhandenen Raumtemperatur 
angeglichen hat. Ferner ist darauf zu achten, dafi dic 
Glasscheibe der Kapselung des Photoelementes nicht be- 
schlagen ist. Im Winter hcrrsche /. B. eine Aufienteinperatur 
von — 10° C. Die Temperatur in der Lampenstube betrago 
; 20n C. Das Photoelement und Anzeigegerat mussen so

mit einen TcmperaturUnterschied von 30° durchlaufen, 
wobei sich der Photostrom um 3 ‘;o andert. Hinzu kommt 
noch der Temperaturfehler des MeBgerates fiir diesen 
Intervall mit 12<>'o, wenn man sofort mit den Messungen 
beginnen wiirde.

d) Der weiBe Innenanstrich des Geriites muB sauber 
und móglichst unverandert bleiben. In gewissen Zeit- 
abstanden ist mit einem Taschenspiegel zu priifen, ob sich 
auf der Glasscheibe der Kapselung des Photoelementes 
kein Staub abgelagert hat, der einen unnótigen Absorptioris- 
verlust bedingen wurde.

e) Vor Beginn der Messungen ist zu priifen, ob die 
Hilfslampe fest in ihrem Sockcl sitzt. Auf einwandfreien 
Sitz der Blende ist besonders zu achten. W eder das Photo
element noch die zu messende Leuchte diirfen von Licht- 
strahlen der Hilfslampe unmittelbar getroffen werden. Die 
Hilfslampe und die Blende mussen nach der Eichung in 
ihrer Lage unverandert bleiben.

f) Alle Kontakte mussen derart angezogen sein, dafi 
durch zusiitzliclie Ubergangswiderstande keine MeBfehler 
entstehen.

g) Der Regulierwiderstand k fiir den Hilfslampenkreis 
wie auch fiir den Stromkreis der Eichlampe soli móglichst 
feinstufig sein und eine sichere Kontaktgabe gewahrleisten. 
Eine Ausfiihrungsform, die sich bei den bisherigen 
Messungen bestens bewahrt hat, kann von der Herstellerin 1 
des Lichtmessers bezogen werden.

h) Das Amperemeter l, das Anzeigegerat i, der Vor- 
widerstand k und der Lichtmesser selbst sind so auf- 
zustellen, daB eine Beeinflussung der beiden erstgenannten 
durch die Felder von Leitungen vermieden wird. Die 
Messungen diirfen z. B. nicht auf den eisernen Lampen- 
w'agen durchgefiihrt w'erden, weil das Eisen die Feldlinien 
des MeBwerkes beeinflufit und damit eine falsche Anzeige 
hervorruft.

i) Akkumulatorenbattcrien miissen eine ausreichende 
Kapazitiit besitzen, um eine geniigende Konstanz wahrend 
der Messungen zu gewahrleisten.

k) Fiir die Bestimmung von Spannung und Stroni 
diirfen nur Prazisionsinstrumente verwendet w'erden. Eine

1 EtektroApparate, K. O. Gothe & C o., MUlheira (Ruhr)..........
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Fehlmessung von 1 o/o der Spannung ergibt 3,57°/o Fehler 
im Lichtstrom und 1 o/o der Stromstarkc 5,880/0 Fehler im 
Lichtstrom. Die MeBbereiche sind móglichst so zu wahlen, 
daB nur der obere Bereich der Skala benutzt wird. 
Bei den Drehspulgeraten der Klasse E betragt der zulassige 
Anzeigefehler 0,2°/o. Dieses Geriit ware also gerade aus- 
reichend, um mit etwa 1 o/ó Genauigkeit im Lichtstrom 
arbeiten zu kónnen.

1) Man belichte das Photoelement móglichst nicht eher, 
ais bis das Anzeigegerat ais aufierer Belastungswiderstand 
angeschlossen ist.

m) Fiir die Eichung des Lichtmessers wird ein be
sonderer Eichuntersatz m in Abb. 9 verwendet. Die Eichung 
findct mit einer von der Physikalisch-Technischcn Reichs- 
anstalt geeichten Normallampe von 40 Hlm statt. Der 
Abstand der Gluhfadenmitte vom Boden des Eichunter- 
satzes ist 60 mm. Die Gluhfadenmitte befindet sich dann 
mit dem Schauloch und dem schwarzen Strich an der dcm 
Schauloch gegeniiberliegendcn Innenseite des Oberteiles 
in einer Ebene. Bei samtlichcn Messungen dient diese 
Einstellung ais Bezugsbasis. Die Priifung der Einstellung 
erfolgt wegen der geringen Blendung am besten bei 
dunkelrot brennender Lampe. Fiir Lampen verschiedener 
Bauhóhe gibt cs einen Eichuntersatz mit verschiebbarcr 
Fassung. Aus Abb. 10 lassen sich die W erte fur gróBere 
oder kleinere Hohen ais 60 mm entnehmen. Um von den 
Obergangswiderstanden im Lampensockel und in den 
Klemmkontakten unabhiingig zu sein, erfolgt die Ein
stellung des 40-Hlm-Punktes nach dem auf dem Priif- 
schein angegebenen Stromwert. Vor der eigentlichcn. 
Eichung ist das Photoelement mit einer normalcn Lampe 
von 2,6 V und 1,75 A, dic in den Eichuntersatz eingesetzt 
wird, 15 bis 20 min bei etwa 40 Hlm zu belasten. Erst 
dann wird dic Normallampe eingesetzt, bis zur Konstanz 
cingebrannt und der angegebene Sollwert von 40 Hlm 
durch den Parallelwiderstand Rp im Genit eingercgelt. 
Grundsatzlich soli der Lichtmesser zu Beginn jeder MeB- 
reihe geeicht werden. Bei liinger dauemden Messungen

38,8 39,2 33,6 40,0 40,4 Hlm

Abb. 10. Lumenwerte fiir. Lampen mit gróBerer oder 
kleinerer Bauhóhe. Ais Bezugsbasis dient 40 Hlih bei 

60 mm Abstand der Gluhfadenmitte vom Eichuntersatz.

empfiehlt sich eine óftere Nachprufung des 40-Hlm- 
Punktes.

n) Das Oberteil der Mannschaftsleuchte mit seinem 
Schutzglas, Schutzkorb, Deckel, Haken usw. unterbricht 
die weifie Innenflache des Lichtmessers und absorbiert 
einen Teil des Lichtes, das von der Leuchte ausgestrahlt 
und von der Inncnwandung reflektiert wird. Es wird ein 
zu niedriger Lumenwcrt gegeniiber dcm tatsachlich aus- 
gestrahlten angezeigt. Die Erfassung dieses Fchlers er- 
folgt durch den Oberflachen-Absorptionsfaktor, mit dem 
die gemessenen Werte zu verviclfachen sind. Der Absorp- 
tionsfaktor hangt von der Formart und dem Reinlichkeits- 
grad des Oberteiles ab. Die Mittelwerte der in den letzten 
zwei Jahren gemessenen Absorptionsfaktoren aller Gruben- 
leuchtentypen liegen zwischen 1,13 und 1,18. Sie werden 
vor Beginn der Messungen auf den Zechen an jewcils fiinf 
Oberteilen crmittelt. Das geschieht folgendermaBen: Die 
Hilfslampe wird nach Abb. S eingcschaltet. Nach einer 
geniigenden Einbrenndauer stellt man den Stroni auf 
einen konstanten W ert ein, der etwa der spektralen 
Empfindlichkcitsvcrteilung der zu messenden Leuchten 
entspricht. Mit der weiBen Blechscheibe auf der óffnung 
fiir die Grubenleuchte im Unterteil des Lichtmessers 
ergebe sich dann der W ert L,. Jetzt wird die zu messende 
Grubenleuchte, deren richtige Hóhe auf die Bezugsbasis 
von 60 mm schon vorher eingeregelt war, in aus- 
geschaltetem Zustand in das Unterteil gestellt. Bei kon- 
stantem Stroni der Hilfslampe liest man den W ert L, am 
Anzeigegerat ab. Der gesuchte Absorptionsfaktor k ist 
dann: l ,

l2'
o) Fiir die Messung des Lichtstromes von nackten 

Lampen wird ebenfalls die Anordnung nach Abb. 9 be
nutzt. Da bei den Lampen einer Reihenlierstellung der 
aufgenonimcne Strom nicht bekannt ist, werden sie bei 
konstanter Nennspannung von 2,6 V gemessen und der 
zugehórige Stromwert dann unter Berucksichtigung des 
Eigenstromvcrbrauches des Spannungsmcssers abgelesen. 
Der AnschluB des Voltmeters inuB allerdings unmittelbar 
an die Kontakte der Lampe erfolgen, damit die Spannungs- 
abfalle an den Obergangswiderstanden in der Fassung nicht 
mitgemessen werden. Sie liegen durchschnittlich in der 
GróBenordnung von 3 oJo, ergeben also eine um rd. 10»/o zu 
niedrige Anzeige des Lichtstromes. Der AnschluB des 
Voltmeters erfolgt am sichersten bei der Messung weniger 
Lampen durch Anlóten am Lampensockel, bei Reilien- 
messungen durch einen Spezialsockel mit besonderen 
Kontaktfedern fiir das Voltmcter. Die Lampen mussen 
vor der Messung gealtert sein, weil sich der Lichtstrom 
in den ersten Brennstunden um 4—6o/0 andert. Im all
gemeinen geniigt eine Einbrenndauer von 3 bis 5 h bei 
Nennspannung.

p) Wegen des Durchlaufens einer Art Hystereseschleife 
mussen alle Messungen in stetig steigender oder fallender 
Tendenz durchgefiihrt werden, d. h. es werden sich 
Anzeigeunterschiede bemerkbar machen, wenn man z. B. 
eine Messung bei 20 Hlm durchfiihren will und das eine 
Mai von 0 bis 20 Hlm herauf- und das andere Mai von 
40 nach 20 Hlm hcruntcrregeln wiirde. Am zweckmaBigsten 
geht man immer vom Nullpunkt aus an den jeweiligen 
MeBpunkt heran. Bei dcm gróBten Teil der vorkommendcn 
Messungen ist dieser Verlauf durch das Abhebcn des 
Lichtmesserobertciles zwangslaufig gegeben.

q) Gcnau genommen, sind auch die Lage des Lampen- 
hakens und dic Stellung der Mannschaftsleuchte im Licht
messer nicht gleichgiiltig. Durch Lageveranderungen des 
Lampenhakens und durch Verdrehen der Leuchte im Topf- 
unterteil entstehen Abweichungen bis zu 2,5o/0. Legt man 
den Lampenhaken z. B. immer iiber den Magnet\'erschluB 
der Leuchte und setzt das Oberteil des Lichtmessers so 
auf, daB der MagnetverschluB unter der Hilfslampe liegt, 
so kónnen diese Einfliissc auBer Betracht gelassen werden.

r) Voraussetzung fiir eine genaue Durchfiihrung aller 
Messungen ist, daB die Normallampe dieselbe spektrale
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Energievcrteilung hat wie die zu messenden Leuchten. 
Abb. 11 zeigt den grundsatzlichcn Verlauf des relativen 
spektralen Energiegehaltes E*. verscliiedener weifier Licht- 
quelien. Der W ert bei 5900 A ist gleich 1 gesetzt. Bc- 
trachtet man z. B. die im roten Spektralgebiet liegende 
Wellenlange X =  6750A, bei der das Photoelement noch 
ciuc um etwa 15 o/0 hohere Empfindlichkeit ais das Auge 
aufweist, so hat die Kohlenfadeniampe einen um 37o/o und 
die Vakuumlampe einen um 21 o/o hóheren Energiegehait 
ais die gasgefiillte Lampe. Man kann also gasgeflillte und 
Vakuuinlampen nicht untereinander verwenden oder aus- 
tauschen. Sollen mehrere Noriuailanipen verschiedener 
Lumenzahlen zur Priifung des Lichtmessers gebraucht 
werden, so mussen sie bei derselben Farbtem peratur ge- 
eicht sein. Auch diirfen etwa gewiinschte Zwischenwerte 
in der Lumenanzeige nicht durch Herabregeln des Stromes 
der Lampen eingestellt werden, weil sich dadurch die spek- 
trale Zusammensetzung des Lichtes iindert. Man muB sie 
vielmehr durch Abdecken der Lampen herstellen.
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Abb. 11. Grundsatzlicher Verlauf des spektralen 
Energiegehaltes einiger Lichtąuellen, bezogen auf 5900 A.

Werden die vorstehenden Richtlinien bei denMessungen 
beachtet, so liegen die auftretenden Fehlereinfltisse im 
Bereich von hóchstens 5o/0. Die Fehlerkurve durchlauft, 
vom Eichpunkt bei 40 Hlm ausgehend, das negative Gebiet 
bis etwa 13 Hlm und wird dann positiv. Der Fehler laBt 
sich beim Gebrauch eines Prazisions-Fadengalvanometers 
der Klasse 0,2 auf etwa 2,5o/0 herabsetzen. Die Anschaffung 
eines solchen Gerates kann den beteiligten Kreisen nur 
empfohlen werden.

Wegen der vom Normalauge abweichenden spektralen 
Empfindlichkeit der Photoelemente muBte bei den 
Messungen eigentlich der relaMve spektrale Energiegehait 
der zu messenden Lampen bekannt sein und entsprechend 
beriicksichtigt werden, weil die Kapazitat des Akkumulators 
der Mannschaftsleuchte so bemessen ist, daB die Lampe 
am Ende der Schicht mit einer niedrigeren Spannung brennt 
und dadurch nicht mehr mit der gleichen Farbtem peratur 
wie bei Schichtbeginn. Der Spektralbereich ist zum lang- 
welligeren Rot hin verschoben. Eine Abstimmung der 
Empfindlichkeit des Photoelementes auf die Augenempfind- 
lichkeit ist grundsatzlich durch Mehrfilteranordnungen 
moglich. Sie bedingen allerdings einen nicht geringen 
Absorptionsverlust und sind daher fiir diesen Lichtmesser 
nicht geeignet. Die Fehler, die durch Verschicbungen des 
relativen spektralen Energiegehaltes entstehen, mussen 
somit unberiicksichtigt bleiben. Die Anwendung von Filtern 
ist aber anderseits durchaus erwiinscht, da der Bergmann 
ja nur von dem Licht praktischen Nutzen hat, das er 
auf Grund seiner spektralen Augcnempfindlichkeit wahr- 
zunehmen vermag. Um den Absorptionsverlust durch die 
Filter ausglcichen zu kónnen, miiBte der Photostrom ver- 
starkt werden. Da die Sperrschichtelemente eine zu geringe 
Spanntmgscmpfindlichkeit haben, eignen sich Róhren- 
verst;irker nicht hierfiir. Der bisherige Stand der Ent
wicklung von Photozellen mit Sekundar-Emissionsverviel- 
fachern berechtigt jedoch zu der Hoffnung, daB es bei 
fortschreitcnder Entwicklung dieser Zellen zu einer be- 
friedigenden Lósung der Lichtmesserfrage kommen diirfte. 
Die Anwendung von Mehrfachfiltern maclit dann keine 
Schwierigkeiten mehr. Aiich sind einfache Kompensations- 
schallungen moglich, wodurch sich umkehrbare und nicht 
umkehrbare Veranderungen der Photozelle vóllig selbst- 
tiitig ausglcichen lassen. Das empfindliche Anzeigegerat 
kann durch einen einfachen Nullindikator ersetzt werden. 
Die Ablesung der Lumenwerte konnte dann an dem ge- 
eichten Stellring einer Irisblende erfolgen. Durch eine 
relative Verschiebung gegen einen zweiten Stellring ware 
eine unmittelbare Beriicksichtigung des Absorptionsfaktors 
ohne nachteilige Folgen moglich.

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Nach einem kurzeń Einblick in die Theorie des 

lichtelektrischen Effektes wird naher auf das in dem 
Lichtmesser B/39 eingebaute Photoelement und Anzeige
gerat und auf deren Zusammenarbeiten eingegangen. Um 
Schwierigkeiten bei den Messungen zu begegnen, werden 
entsprechende Richtlinien angegeben.

Das Bergrecht in Frankreich, Belgien und Holland sowie in Luxemburg, 
ElsaB-Lothringen und Eupen-Malmedy.

Von Berghauptmann i. R. Dr. jur. Wilhelm S c h li i te r ,  Bonn.

In Frankreich, Belgien. Holland und Luxemburg gi't das 
Franzósische Berggesetz vom 21. April 18101, im friiheren 
Reichsland ElsaB-Lothringen das Deutsche Berggesetz fiir 
ElsaB-Lothringen vom 16. September 1873 mit einigen 
Anderungen durch franzósische Gesetzc.

Das Franzósische Berggesetz ist in Deutschland be
sonders dadurch bekanntgeworden, daB es von 1801 an 
langcr ais 60 Jahre in den linksrheinischen Landesteilen 
gegolten und dcm PreuBischen Berggesetz von 1865 mit 
ais Yorbild gedient h a t2. Ais Frankreich 1794 das linkę

1 Schrifttiim : A c h e n b a c h ,  Franzósisches Bergrecht, Bonn 1869; 
B r a s s e r t ;  Bergrecht nnd Ber£verwaltun£ in Frankreich, BZ. 14(1873,‘S 195, 
vel. auch Bd. 19 S. 273; R echt^erele ichendes HandwSrterbuch fiir das 
Zivil- und H andelsrecht des In- und Au*1andes, Berlin 1929 Bd. 2 S  437 ff .; 
V o e lk e l ,  Fortentwicklung des franzdsischen Bergrechts, BZ. 59,(1918)
S. 340 ; W e s th o f f - S c h lU te r ,  Oeschichte des deutschen Bergrechts, BZ. 50 
(1909) S. 357.

’ B r a s s e r t ,  BZ. 15 S. 67.

Rheinufer besetzte, galten hier die fiir die einzelnen Ge
biete erlasscnen deutschen Bergordnungen1; dic deutschen 
Provinzen wurden 1801 durch den Liineviller Frieden an 
Frankreich abgetreten und in ihnen die franzósischen Ge- 
setze eingefiihrt, darunter das Berggesetz vom 28. Juli 
1791, spater das umfassendere Gesetz uber Bergwerke, 
Grabereien und Steinbriiche vom 21. April 1810.

Durch die Pariser Friedensschlusse-von 1814 wurde 
das von Frankreich wieder abgetretene Gebiet gróBtenteils 
mit PreuBen vereinigt; dieses lieB die franzósischen Ge- 
setze dort bestehen. So ist das Franzósische Berggesetz bis 
zum 1. Oktober 1865, dcm Inkrafttreten des PreuBischen 
Berggesetzes vom 24. Juni 1865, die Quelle des links
rheinischen Bergrechts gewesen. In dem 1866 vom GroB- 
herzogtum Hessen an PreuBen abgetretenen Oberamt 
Meisenheim, wo ebenfalls franzósisches Bergrecht galt, ist

1 Vgl. A c h e n b a c h ,  a. a. O. S 80: R. S c h l p t e r ,  D?e PreuCisch^ 
Bergverwaltung einst und jetzt, S. 22; Gluckauf 71 (1935) S. 690,
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dafiir laut Verordnung vom 22. Februar 1807 Art. V II1 
das Preufiische Berggesetz in Kraft getreten.

Auch in den anderen deutschen Gebieten ist allraahlich 
das Franzósische Berggesetz aufgehoben worden. In der 
Bayerischen Pfalz wurde es am 1. Juli 1869 durch das 
Bayerische Berggesetz vom 20. Marz'1869 (Art. 240 Nr. 8)- 
ersetzt, im Reichsland Elsali-Lothringen durch sein Berg
gesetz vom 16. Dezember 18733 und in der Provinz Rhein- 
preuBen des GroBherzogtums Hessen durch das Hessisclic 
Berggesetz vom 28. Januar 18764. Im friilier olden- 
burgischen Furstentum Birkenfeld, das von der preuBi- 
schen Rheinprovinz umschlossen wird und seit 1937 zu ilir 
gehórt, hat das Franzósische Berggesetz noch bis zum
31. Dezember 1891 gegolten; an seine Stelle trat das Berg
gesetz fiir das Furstentum Birkenfeld vom 18. Marz 18915.

Frankreich.
E in te i lu n g  d e r  B o d e n sc h a tz e .

Das Franzósische Berggesetz vom 21. April 1810 
(BG. 1810)6 teilt die Bodenschatze in drei Gruppen ein: 
in Bergwerke, Grabereien und Steinbruche’.

Die B e rg w e rk e  (mines) sind dem Verfiigung$recht 
des Grundeigentiiiners entzogen. Darunter fallen: Gold, 
Silber, Platin, Quecksilber, Blei, Eisen in Adern oder 
FIózen, Kupfer, Zinn, Zink, Galmei, Wismut, Kobalt, 
Arsen, Mangan, Antimon, Molybdan, Graphit oder andere 
metallischc Stoffe, Stein- und Braunkohle, versteinertes 
Holz, Erdharz, Petroleum oder brennbares Erdgas, Alaun 
und metallische Sulfate, Stein- und Kalisalz in festem oder 
gasfórmigem Zustand. Dabei ist es gleichgiiltig, ob die 
Bodenschatze auf Gangen oder Lagern oder nesterweise 
vorkomnien; lediglich das Eisenerz zahlt nur dann zu den 
Bergwerken, wenn es auf Gangen oder Lagern vorkommtf.

Ais G ra b e r e ie n  (rninibres) bezeichnet das Fran
zósische Berggesetz Raseneisenerz, Pyrit, Aluminat und 
Torf. Sie gehóren zum Grundeigentum, unterliegen aber 
insofern bergrechtlichen Vorschriften, ais sic nur unter 
bergpolizeilicher Aufsicht ausgebeutet werden diirfen und 
ais ihre Gewinnung untertage genehmigt werden muBs. 
Eisenerz rechnet zu den Grabereien, wenn es im Tagebau 
gewonnen wird, sonst zu den Bergwerken10.

Ais S tc in b r i ic h e  (carriferes) gelten Steine aller Art, 
Sand, Kies, Kaolin, Tópfereien u. dgl. Sie gehóren dem 
Grundeigentiimer; er darf sie aber erst gewinnen, nach- 
dern er es der Ortsbehórde, die sie iibcrwacht, angezeigt 
hat; werden sie im Tiefbau gewonnen, so unterliegen sie 
der bergpolizeilichen Aufsicht11.

D as S c h iir fe n .
Wer Schiirfarbeiten (recherches des mines) auf unter- 

irdische oder fossile Stoffe durch Bohrung, geophysi- 
kalische Untersuchung oder sonstwie ausfiihren will, muB 
15 Tage vorher der Bergbehórde dereń O rt und Uinstande 
anzeigen1-'. Arbeiten zum Aufsuchen der Bergwerks- 
mineralien sind auf fremden Grundstiicken nur mit Ein- 
willigung des Grundeigentumers oder mit Genehmigung

* BZ. 8 S. 30.
5 BZ. 10 S. 177.
1 BZ. 15 S. 2.

Art. 232, BZ. 17 S. 158.
5 BZ. 33 S. 48: seit der VO. v. 13. Mai 1937 (OS. 69) gilt in Birkenfeld 

das PreuBiscbe Berggesetz.
‘ N eucres Schrifttum : C u  v i1 1 i e r - B u  t t  e t ,  Legisiation miniere et 

contróle des mines, 2. Aufl. Paris 1929, enthSlt u. a. das Berggesetz von 
1810 und seine Nachgesetze in der bis 1929 giiltigen Fassung; B o c ą u e t ,  
Modifications Kćcentcs apporlees 3 la legislation miniere, Paris 1924.

" BO. 1810 Art. 1.
’  BO. 1810 Art. 2 u. Oes. v. 16. Dez. 1922 (BZ. 64 S. 202), auch Ges. v. 

26. Jan. 1928 (BZ. 69 S. 283).
» BO, 1810 Art. 3, 57 ff .; A c h e n b a c h ,  a .a .O . S. 198.
" A c h e n b a c h ,  a .a .O . S. 159 ff.
11 BO. 1810 Art. 4, 81 ff .; VO. v. 23. Mai 1873 Art. 19 ff .; Oes. v. 27. Juli 

18S0 (BZ. 14 [1873] S. 460) Bd. 22 S. 23; A c h e n b a c h ,  a .a .O . S. 179; BZ. 13 
S. 57 f f . ; Bd. 21 S. 152, 286.

yj BO. 1810 Art. 4 bis x, VO. v. 17. Juni 1938 (Journal officiel v. 29. Juni 
1938 S. 100).

des Prafekten zulassig; im zweiten Fali ist vorher der 
Grundeigentiimer zu hóren und ein Gutachtcn von den 
Bergingenieuren einzuholen. Der durch die Regierung 
ermachtigte Schiirfer und der Inhaber einer ausschlielilichen 
Schiirferlaubnis1 diirfen Grundstiicke nur in Besitz 
nehmen, wenn sie dem Grundeigentiimer eine Ent- 
schiidiguiig gezahlt oder eine Sicherheit geleistet haben2, 
dereń Hóhe im Berggesetz bestimmt is t3. Mit der Auf- 
suchung von Stein- und Kalisalz darf erst ein Monat nach 

■der Anzeige an den Prafekten begonnen werden; von der 
Ausbeutung ist ein anteiliger Fórderzins (redevance 
proportionelle) zu zahlen1.

Fiir fliissige oder gasfórmige Kohlenwasserstoff- 
vorkommen kann eine ausschlieBliche Schiirferlaubnis 
erteilt werden. Sie gibt dem Inhaber das Recht, Schiirf- 
arbeiten besonders durch geophysikalische Verfahren 
und Bohrungen innerhalb des Schiirffeldes unter AusschluB 
anderer, auch des Grundeigentiiiners, auszufiihren. Die 
Erlaubnis wird durch Verordnung erteilt; vorher sind die 
geldlichen und technischen Vorbedingungen nachzuweisen, 
die zur erfolgreichen Durchfiihrung der Schiirfarbeiten 
nótig sind; auch mufi sich der Inhaber zur Durchfiihrung 
eines Mindestarbeitsplanes verpflichteu. Die Schiirf- 
erlaubnis dauert drei Jahre, kann aber zweimal um zwei 
Jalire verlangert werden; die Flachę kann dabei zuerst 
50000 ha und mehr betragen, muB aber bei den beiden 
Verlangerungen auf die Halfte und auf ein Viertel, j'edoch 
nicht unter 1000 ha verkleinert werden. Der Inhaber hat 
an die Grundsteuerbehórde eine feste jahrliche Steuer zu 
zahlen, die mit 1 Fr. je ha von der anfiinglichen Grófie der 
Schiirfeiiaubnis berechnet w ird; er ist weiter verpflichtet, 
sich nach den Bedingungen fiir die Ausfuhrung der Schiirf- 
arbeiten zu richten6.

D as V e rle ih e n .
Die Verleiliung eines Bergwerks, die Erteilung einer 

Konzession«, ist in das Ermessen der Staatsbehórde 
gestellt; sie entscheidet iiber die Griinde und Erwagungen, 
wonacli den yerschiedenen Mutern der Vorrang zu ge- 
wahren ist ohne Riicksiclit darauf, ob sie Grundeigentiimer, 
Finder oder andere Personen sind (Art. 16). Der Finder 
hat also keinen Anspruch darauf, wenn aber der Staat die 
Konzession einem anderen erteilt, an diesen einen Anspruch 
auf eine Entschadigung, die im Konzessionsakt festgesetzt 
wird. Der Inhaber einer ausschlieBlichen Schiirferlaubnis 
hat jedoch ein Recht auf Erteilung der Konzession, dereń 
Umfang die Regierung festsetzt; er mufi aber bei 
seinem Konzessionsgesuch ein abbauwiirdiges Vorkommen 
innerhalb des Bereiches der Schurferlaubnis nach- 
weisen, auch ein Lastenheft fiir Bergwerkskonzessionen 
fiihren, worin ihm die Pflicht zu einer jahrlichen Mindest- 
arbeitsleistung auferlegt wrrd. Mit der Erteilung der 
Konzession erlischt die ausschlieBliche Schiirferlaubnis. 
Den Konzessionsanspruch kann der Inhaber der Schiirf- 
erlaubnis nur fiir die Erstreckung des von ihm erschiirften 
Vorkommens und nur fiir eine Gesamtflache von hóchstens 
12500 ha geltend maclien^. Uber die Grófie eines Berg- 
werksfeldes und iiber die Bauwiirdigkeit des Minerals ent
scheidet die Behórde nach freiem Ermessen. Das Feld wird 
durch Festpunkte auf der Erdoberflache und durch senk- 
rcchte Ebenen bis zur ewigen Teufe begrenzt (Art. 29).

Um geeignete Konzessionare auszusuchen, wird das 
Konzessionsgesuch zwei Monate lang bekanntgemacht; 
innerhalb dieser Frist kónnen Einspriiche und Gegen- 
bewerbungen eingereicht w erden7.

• BO. 1810 Art. 10.
BO. 1810 Art. 43 u. Oes. v. 16. Dez. 1922 (BZ. 64 S. 202).

» BO. 1810 Art. 16 u. Oes. v. 16. Dez. 1922 (BZ. 64 S. 202).
* BO. 1810 Art 10 u. Oes. v. 26. Jan. 1928 (BZ. 69 S. 283); iiber den 

Betrieb der Stein- und Kalisalzbergwerke vgl. VO. v. 12. Juni 1928 (BZ. 71
5 . 49).

' BO. 1810 A rt. 10 u. VO. v. 17. Juni 1938.
- BO. 1810 Art. 16 u. VO. v, 17. Juni 1933.

BG. 1810 Art. 22f f . ; D ek re tv. 31. August 1920 ( C u v i l l i e r - B u t t e ’t
S. 413).
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Durch die Konzession entsteht neues Eigentum; es gilt 
ais unbewegliche Sache und kann wie ein Grundstiick 
belastet werden, z. B. mit Hypotheken1. Die Konzession 
wird zeitlich begrenzt und mit Auflagen belastet2; diese 
werden in einem Ląstenheft (cahier des charges) nach 
einem M uster8 zusammengestellt. Das Ląstenheft gibt auch 
die Dauer der Konzession an, sie betragt bei Stein- und 
Braunkohle 99 Jahre, bei wertvollen Mineralien, wie 
Platin, Kobalt und Radium, 50 Jahre, sonst 75 Jahre. Es 
bestimmt auch die nótigen MafSnahmen fiir einen geregelten 
Betrieb wahrend der letzten Konzessionsjahre und stellt 
fiir den Ablauf und die Nichterneuerung der Konzession 
den ordnungsmafiigen Obergang auf den Staat oder auf den 
neuen Erwerber sicher. Weiter bestimmt es das Stamm- 
yermógen der Gesellschaft, dic das Bergwerk betreibcn 
will, auch die Beteiligung des Staates und der Gefplg- 
schaft am Reingewinn und die Mindestióline der Berg- 
leute. Der Bergwerksbetrieb gilt dabei ais Handels- 
geschiifH.

Die Verfugtmg iiber die Konzession ist mehrfach 
beschrankt. Das Berggesetz von 1810 Art. 7 unterwarf nur 
die Feldesteilung einer behórdlichen Genehmigung. Das 
Dekret vom 23. Oktober 18526 forderte eine Genehmigung 
fiir jede Vereinigung gleichartiger Bergwerke, nicht nur 
fiir die Konsolidation (Fusion) der Konzessionen. Das 
Haushaltsgesetz vom 13. Juli 1911 Art. 138" macht jede 
VeriiuBerung von Konzessionen und sogar die Verpachtung 
eines Bergwerks von behórdlicher Genehmigung abhangig, 
sonst sind sie nichtig und kónnen entzogen werden.

Die Konzession erlischt durch Verzicht, den aber die 
Behórde genehmigen muB und yon nótigen Arbeiten ab
hangig machen kann7; sie erlischt ferner durch Ent- 
ziehung, wenn der Konzessionsinhaber seine Betriebs- und 
anderen Pflichten nicht erfiillt8.

Bergwerke kónnen auch kraft einer Ausbeutungs- 
erlaubnis (perniis d ’exploitation) betrieben werden, die 
befristet wird, aber mchrmals verlangert werden kann9.

B e rg b a u  u n d  G ru n d b e s i tz .
a) Rechte der Grundeigentumer auf Ertrage des Bergwerks.

Bei der Beratung des Berggesetzes hatte der Kaiser 
Napoleon 1S08 erklart, durch den Konzessionsakt des 
Staates werde ein vom Grund und Boden getrennter 
Gegenstand des Eigentums geschaffen; dem Grund- 
eigentiinier inusse deshalb eine Entschadigung zugewiesen 
werden, die ais Rente in einem Anteil an der Fórderung des 
Bergwerks bestehen solle10. Das Berggesetz11 entschadigt 
daher den Grundeigentumer fiir den Rechtsverlust, den 
die Verleihung fiir ihn bedeutet. Die Entschadigung be
steht in einer kleinen Rente; sie w ird bei.der Erteilung der 
Konzession nach dem Ermessen der Behórde im Kon
zessionsakt fcstgesetzt und bejastet das Bergwerkseigentum 
dinglich zugunsten des Gnindeigentumers. Dafiir darf 
der Bergwerkseigentiimer nicht verleihbare Mineralien, die 
er beim Betrieb mitgewinnt, ohne Entschadigung des 
Gnindeigentumers fiir den Bergwerksbetrieb benutzen.

b) Enteignung.
Der Bergwerksbesitzer kann fiir seinen Bergbau, fur 

Aufbereitungsanstalten, Kohlenwaschen, StraBen- und 
Eisenbahnen, auch fiir Schurfarbeiten, fremde Grund-

1 BO. 1810 Art. 6, 18.19.
■> Oes. v. 9. Sept. 1919 Art. 1, 2 (BZ. 61 S. 199).
3 Dekret v. 21. April 1920 ( C u v i1 1 ie r - B u t te t  S. 429).
1 Oes. v. 9. Sept. 1919 Art. 5 (BZ. 61 S. 199).
s C u v i ! l i e r - B u ! t e t  S. 400.
* C u v i l l i e r - B u t t e t  S 401.
7 D ekret v. 21. April 1920 Art. 13 ( C u v i l l i e r - B u t t e t  S.435).
8 BO. 1810 Art. 49; Oes. v. 27. April 1838 Art. 6 .10; Dekret v. 23. Okt. 

1852, Oes. v. 13. Juli 1911, Dekret v. 21. April 1920 Art. 14 ( C u v i l l i e r -  
B u 11 e t S. 397, 400, 401, 429, 436).

» Oes. v. 23. Juni 1927 (BZ. 69 S. 123), Ausf.-Best. v. 29. Apri! 1928 
(BZ. 70 S. 12).

|° A c h ę n b ą c h j  a . ł .O .  S.87.
'* BO! 1810 u. Oes. v. 27. Juli 18SU Art. 6. 42 (BZ. 22 S. 22).

stiicke benutzen1. Zur Besitzergreifung ohne giitliche 
Einigung ist aber eine Entscheidung des Prafekten nótig. 
Vorausgesetzt ist, daB das Grundstiick innerhalb des Berg- 
werksfeldes liegt und daB die Gestalt der Oberflache nicht 
durch die geplanten Arbeiten geandert w ird; sonst muf) der 
Bergwerksbesitzer gegen den Grundeigentumer im ordent- 
lichen Enteignungsverfahren vorgehen. Wenn das Grund- 
stiick nicht in seinen friiheren Kulturzustand zurućkversetzt 
werden kann oder die Benutzung langer ais ein Jahr 
dauert, kann der Grundeigentumer Erwerb des Eigentums 
fordern; das gilt auch bei Rcstflachen, die nicht bean- 
sprucht, aber durch den Gebrauch der ubrigen Teile ent- 
wertet werden (Art. 44). Wenn nur das Benutzungsrecht 
cingcraumt wird, hat der Bergwerksbesitzer dem G rund
eigentiimer das Doppelte des entzogenen Reinertragęs,. bei 
Eigentumsuberlassung aber das Doppelte des Grundstucks- 
wertes ais Entschadigung zu zahlen. Bei Streit wird die 
Entschadigung durch die Gerichte festgesetzt; der Berg
werksbesitzer kann schon vorher durch die Verwaltungs- 
behórde in den Besitz des Grundstiicks eingewiesen 
werden.

c) Bergschaden.
Uber Bergschaden sagt das Berggesetz Art. 152:
»(x) Der Schiirfer und der Bergwerksbesitzer sind ver- 

pfliclitet, bei Arbeiten unter Hatisern und Wohnplatzen, 
unter fremden Grubenbauen oder in ihrer Nachbarschaft 
fur jeden kunftigen Schaden Sicherheit' zu leisten.

(2) Die beteiligten Eigentum er kónnen sich nacli dem 
Gesetz vom I. Juli 1911 zusammenschliefien, um gemein- 
sam die Hóhe der im Absatz I angefiihrten Sicherheit bei 
Gericht festsetzen zu lassen. Diese Angelegenheiten 
werden in einem abgekurzten Verfahren verhandelt und 
entschieden.«

Den eigentlichen Bergschaden regeln die Vorschriften 
des allgemeinen Rechts; die berggesetzliche Vorschrift 
daruber im Art. 43 Abs. 75 lautet:

»Die Bestimmungen im zweiten und dritten Absatz, die 
sich auf die Art der Berechnung der Entschadigung bei 
der Besitznahme oder dem Erwerb von Grund und Boden 
beziehen, finden auf andere Schaden, die den Grund- 
eigentiimern durch Schiirf- oder Gewinnungsarbeitcn zu- 
gefiigt werden, keine Anwendung; der Schadenersatz fiir 
solche Schaden bleibt dem gemeinen Recht unterworfen.«

Die franzósische Reclitsprechung yertritt jedoch bei 
Bergschaden an Grundstiicken, die im verliehenen Felde 
liegen, den Grundsatz der Gefahrdungshaftuiig wie nach 
dcm PreuBischen Berggesetz § 148J. Der Schadenersatz 
uinfaBt auch den entgangenen Gewinn. Der Einwand des 
mitwirkenden Verschuldens wird dann zugelassen, wenn 
der Grundbesitzer nicht alle Regeln der Baukunst befolgt 
Viat; eine W arnung vor der Bergschadengefahr entlastet 
somit den Bergwerkseigentiimer nicht. Bei Rechtsnaclifolge 
ist der Bergwerkseigentiimer verantwortlich, der die 
schadenbringenden Grubenbaue angelegt hat. Der Rechts- 
nachfolger haftet nur, wenn seine Anlagen den Schaden 
mitverursacht haben, oder wenn ihn ein Verschuldeh trifft, 
z. B. wegen mangelhafter Unterhaltung der alten Gruben
baue6.

Verhaltnis der Bergbautreibenden zueinander.
Wenn die Arbeiten eines Bergwerks einem anderen 

Bergwerk Wasser zufiihren oder entziehen, so haftet das 
eine dem anderen fur Schadenersatz, und zwar unabhangig 
von einem VerschuldenG. Sonst entscheidet das Alter der 
Konzession, bei gleichem Alter der Verschu!densgritnd- 
sa tz’. W erden mehrere Bergwerke von gemeinsamer Uber-

_ ~BO. 1810 Art. 43, 44 u. Oes. v. 27. Juli 1S80 (BZ. 22 S. 22). 
a BO. 1810 Art. 15 u. Oes. v. 12. April 1928 (BZ. 70 S. 10).
» BO. Art. 43 u. Oes. v. 27. Juli 1880 (BZ. 22 S. 22).
4 Vgl. R e i f ,  Das belgische Bergrecht und seine Reform, Archiv ftir 

óffentl. Recht 22 (1907) S. 165; P l a n i o ł - R i p e r i ,  Traite pratique de 
droit civil francais, Paris 1926, III Nr. 538, 540.

* P l a n i o l - R i p e r t ,  a. a ,O . N r. 539.
- BO, 1810 Art, 45- 

P l a n i o l - R i p e r t ,  a. a .O , N r 540
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schwemmung bedroht, so kann sie der Minister zu einer 
Zwangsgenossenschaft (syndicat d ’assechement) zu- 
sammenschliefien1.

B e tr ie b s p f  lic h t.
Der Konzessionar hat die Betriebspflicht fiir jede 

einzelne ihm erteilte Konzession. Erfiillt er sie nicht, so 
kann die Konzession zuriickgenommcn werden, wenn die 
óffentliche Sicherheit oder der Bedarf cler Verbraucher 
gefiihrdet is t2.

B e rg p o liz e i .
Das Berggesetz behandelt in den Art. 47 bis 50 die 

»Aufsicht iiber die Bergwerke durch die Behórde« und 
sagt einleitend: »Die Bergingcnieure solleif unter der Auf- 
sicht des Ministers und der Prafekten eine Polizeiaufsicht 
zur Erhaltung von Oebauden und zur Sicherheit der Erd- 
oberflache fiihren. Sie sollen die Art und Weise, wie der 
Betrieb gefuhrt wird, beobachten, um die Bergwerks- 
eigentumer iiber Miingel und Verbesserungen zu unter- 
richten, aber auch um der Behórde dic Fehler, MiBbrauchc 
und Oefahren mitzuteilen3.«

»Wc-nn die Schiirfarbeiten oder der Betrieb eines 
Bergwerks die óffentliche Sicherheit, die Erhaltung des 
Bergwerks, die Sicherheit und die Gesundheitsverhaltnisse 
der Bergleute, die Erhaltung der Verkehrswege und der 
AAineralbrunnen, die Dauerhaftigkeit der Wohnungen und 
die Benutzung der Quellen gefahrden, die Stadte, Dórfer, 
W eiler óder óffentliche Anstalten versorgen, so soli der 
Prafekt Vorkehrungen treffen*.«

Eingehendcr wird dic Bergpolizei durch das Berg- 
polizeidekrct vom 3. Januar 1S136 und das Dekret vom 
14. Januar 1Q096 geregelt. Technische Sicherheits- 
mafiregeln enthalten die Verordnungen vom 13. August 
1911, 25. September 1913 und 1. Marz 19281.

Nach dem Dekret vom 14. Januar 1909® ist ein Be- 
triebsjdan vorzulegen bei der Eróffnung und bei der 
W iedereróffnung von Schachten und Stollen, dic zutage 
gehen, ferner bei der Aufnahme des regelmafiigcn Abbaus; 
bei wesentlichen Anderungen ist spater cin Nachtrag vor- 
zulcgcn. Gegen Betricbsplane kann der Bergingenieur 
binnen einem Monat Einspruch erheben (Art. 7). Treten 
wichtige Ereignisse ein, so ist der Bergingenieur zu be- 
nachrichtigen (Art. 10). Dic Einstellung der Arbeiten ist 
mit cincm Ubersichtsplan anzuzeigen. Ein verantwortlicher 
Betricbsleiter ist zu benennen, auch miissen geniigend 
Aufsichtspersonen vorhanden sein, jedoch brauchen sie sich 
keiner Priifung zu unterziehen. Ein Grubenbild mufi vor- 
handen sein und nachgetragen werden, ebenso cin Plan 
der Oberflache. Beide kann der Grundeigentiimer einsehen; 
ein Stiick davon erhalt der Bergingenieur.

Die Prafekten erlassen, gestiitzt auf das Berggesetz 
Art. 50 und auf das Bergpolizeidckrct, allgemeine Berg- 
po!izeiverordnungen (arretes reglementaires) fiir den 
technischen Betrieb der Bergwerke8.

Bei dringender Gefahr auf eincin Bergwerk trifft der 
Bergingenieur auf eigene Verantwortung oder der Prafekt 
die nótigen bergpolizeilichen Anordnungen ohne Anhóren 
des Bcrgwerksbesitzers; besteht keine unmittelbare Gefahr, 
so kann sie nur der Prafekt und nur nach Anhóren des 
Bergwerksbesitzers treffen2. Die polizeilichen Mafinahmen 
kónnen auf Kosten des Bergwerksbesitzers gefórdert,

1 Oes. v. 27. April 1833 ( C » v i l l i e r - B u t t e t  S. 397.
5 BO. 1810 Art. 31, 49: Oes v. 27. April 183S Art. 10 ( C u v i l l i e r -  

B u t t e t  S. 400; D a l lo z ,  M'iies Nr. 337.
* BO. 1810 Art. 48,49 (surveiHance de police).
‘ BO. 1810 Art. 50 u. Oes. v. 27. Juli 18S0, Oes. 23. Juli 1907 (BZ.22 S.23, 

Bd. 48 S. 451).
s C u v i l l i e r - B u t t e t ,  S. 401.
8 C u v U l i e r - B u U e t ,  S. 407.
7 Vgl. RJglement gźneral sur l’exploitaticm des mines de combustibles 

(C u  vi I M er-B u  t te  t S. 446).
8 Vf>l. A c l ie n b a c h ,  a .a .O . S.314.
9 Polizeidekret A rt. 3 ff.

nótigenfalls kann der Betrieb geschlossen w erden1; bei 
Nichtzahlung der Kosten kann die Konzession entzogen 
w erden2.

B e s te u e r u n g  d es  B e rg b a u e s .
Die Besteuerung des Bergbaus ist verschieden, je nach- 

dem die Konzession vor oder nach dem Gesetz vom
9. September 1919 verliehen worden ist. Alle Kon- 
zessionen unterliegen einer Feldessteuer (redevance fixe) 
und einer Abgabe vom Reinertrag (redevance pro- 
portionelle), deren Hohe sich nach der Art des ver- 
liehenen Minerals richtet3. Fiir die neuen Konzessionen 
besteht aufierdem die im Lastenheft festgesetzte Beteiligung 
des Staates an den Ertragen, die iiber eine angemessene 
Verzinsung des Stammvermógens hinausgehen4.

D ie B e rg b e h ó rd e .
Die Bergbehórde besteht aus den Bergingenieuren, den 

Prafekten und dem Minister. Die Bergingenieure (inge- 
nieurs des mines) werden auf Haupt- und Unterbczirke 
vertei!t; jedem Hauptbezirk steht ein Chefingenieur (inge- 
nieur en chef) und jedem Unterbezirk ein ordentlicher 
Ingenieur (ingenieur ordinaire) vor. Die Pflichten der Berg- 
ingenicurc nelunen die Chefingenieure wahr, die ordent- 
lichen Ingenieure sind ihre Hilfsarbeiter; fiir die unmittel
bare Aufsicht iiber die mineralische Gewinnung und zur 
Unfalluntersuchung sind ihnen Einfahrer (controllcurs des 
mines) beigegeben.

Die franzósischc Bergbehórde hat von Anfang an nur 
die polizeiliche Aufsicht iiber den Bergbau gehabt, nicht 
auch den Betrieb und den Haushalt der Bergwerke ge- 
fiihrt, wie das in PreuBen nach dem Direktionsprinzip bis 
1S60 geschah.

Belgien.
In Belgien g ilt das Franzósische Berggesetz vom 

21. April 1810 mit mehreren Anderungen.
Das Belgische Gesetz vom 2. Mai 18376 hat die durch 

das Berggesetz von 1810 Art. 6 und 42 begriindeten An- 
spriiche des Grundeigentiimers auf einen Anteil am Er- 
trage der Bergwerke erweitert und ihm unter mehreren 
Bcwerbern auch ein Vorzugsrecht auf die Verleihung der 
Konzession eingeraumt, wenn sein Grundbesitz zu einem 
regclrechtcn und wirtschaftlichen Bergbau ausreicht.

Wichtig ist das Belgische Gesetz vom 5. Juni 19116 zur 
Ergan7ung und Anderung der Gesetze vom 21. April 1810 
und vom 2. Mai 1837. Es behandelt dic Erlangung der 
Konzessionen, die Eróffnung neuer Verbindungswege fiir 
den Bergbau, die Aufsicht iiber die Bergwerke, dic Haf- 
tung fiir die durch den Betrieb verursachten Schaden, den 
Verzicht auf die Konzession und ihre Ubertragung und die 
ycrfallserklarung.

Die Belgische Verordnung vom 15. September 1919 hat 
alle Bergnachgesetze mit dem Franzósischen Berggesetz 
von 1810 zu einem einheitlichen Belgischen Berggesetz 
(lois coordonnees sur les mines, minieres et carrieres)'1 
vereinigt.

Nach seinem Art. 37 ff. sind bestimmte Felder dem 
Staate vorbehalten, auf die ihm ohne Fundesnachweis eine 
Konzession fiir beliebige Mineralien erteilt werden kann; 
es handelt sich dabei um drei Gebiete in der Kampine zur 
GróBe von 10330, 4800 und 4800 ha8. Die Art. 68 ff. 
schreiben eine Betriebspflicht fur den Konzessionsinhaber

1 Polizeidekret Art. 31 ff ; Oes. v. 27. April 1838 Art 6 - 8  bei A c h e n -  
b a c h ,  a .a .O . S 363.

* Oes. v. 27. April 1838 Art- 9.
8 BO. 1810 Art. 32, Oes. v. 8. April 1910 I, II, Oes. v. 3. August 1926 

A rt. 23 tC u  v i l l i e r - B u t t e t  S. 498, 503).
* Dekret v. 21. April 1920 Art. 15 (C u v i l l i e r - B i i t t e t  S. 436).
5 A c h e n h a c b ,  a .a .O . S .372; Uber das aiterc Bergrecht in Belgien 

vgl. daselbst S. 81.
« BZ. 54 S. 96
7 Annales des mines de Belgiąue 21 (1920) S. 383—412; W ortlaut 

auch bei B r e y r e :  Rdg'ements et instructions sur la police des mines,
10. Aufl. Brussel 1939 S. 11-34.

8 Vgl. die zu Art. 38 gehórige Konzessionskarte bei Breyre, a .a .O .
S. 12.
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vor, deren Nichterfiillung zur Klage auf Verfallserk'arung 
der Konzession fuhrt. Zur VerauBerung der Konzession 
ist behórdliche Genehmigung notig (Art. 8), die Dauer der 
Konzession dagegen, anders ais in Frankreich, unbegrenzt 
(Art. 7).

Neu geregelt ist das Verhaltnis des Bergbaues zum 
Grundeigentum. Bei der Erteilung der Konzession soli, wie 
schon erwahnt, zuerst der Grundeigentumer beriicksichtigt 
werden (Art. 22); erhalt er nicht die Konzession, so steht 
ilirn eine Abgabe von 1 bis 3 o/o vom Ręingewinn des Berg- 
werks zu (Art. 49). Nach dem besonderen belgischen 
Bergschadenrecht kann der Grundeigentumer unabhangig 
von einem Verschulden des Bergbautreibenden Ersatz des 
Schadens beanspruchen. Art. 58 bestimmt dariiber: »Der 
Bergwerksbesitzer muB von Rechts wegen den durch den 
Bergbau verursachten Schaden ersetzen. Er kann an- 
gehalten werden, dafur Sicherheit zu leisten, wenn die 
unterirdisehen Arbeiten in absehbarer Zeit einen be- 
stimmten Schaden anrichten und zu befurchten ist, daB 
seine Hilfsmittel nicht fiir die Deckung seiner Ver- 
pflichtungen ausreichen. Uber die Notwendigkeit dieser 
Sicherheitsleistung, ihre Art und ihre Hóhe entscheiden 
die Gerichte.

Diese Vorschriften gelten auch fiir den, der Schiirf- 
arbeiten ausfiihrt.

Bei einem Wechsel des Eigentiimers haften der alte 
und der neue Besitzer ais Gesamtschuldner fiir die 
Schaden, die bei der Ubergabe schon entstanden waren.«

Die Bergpolizei und die Bergbehórden behandeln das 
Belgische Berggesetz in den Art. 74—77 und 114 ff. Die 
bergpolizeilichen Verordnungen und Erlasse sind zu- 
sammengestellt in dem bereits erwahnten Buche von 
Breyre, Reglements et Instructions sur la Police des M ines1.

Niederlande.
In den Nięderlanden ist unter der Napoleonischen 

Herrschaft das franzósische Bergrecht eingefiihrt worden; 
das Franzósische Berggesetz-voin 21. April 1810 gilt dort 
noch heute.

Durch die Londoner Artikel voin 20. Juni 1815 waren 
Holland und Belgien zum Kónigreich der Niederlande ver- 
einigt und seine Grenzen durch die Wiener KongreBakte 
festgesetzt worden; am 19. April 1839 wurden sie wieder 
fiir selbstandig erklart.

Der Niederlandische Staat ist seit Anfang des 19. Jahr- 
hunderts Eigentiimer eines in preuliisches Gebiet liber- 
greifenden Steinkohlenbergwerks, der »Domanialgrube«, 
dic er jetzt durch die Domaniale Bergwerksgesellschaft zu 
Kerkrade betreibt2. Neben dieser Grube hat der Staat in der 
Provinz Limburg Bergwerkseigentum bis zu 6000 ha an 
Private rerliehen. Um den noch im Bergfreien liegenden 
Rest der Steinkohlenablagerung, eine Flachę von etwa 
14500 ha, durch staatlichen Betrieb auszubeuten, ist das 
Gesetz vom 24. Juni 19013 ergangen. Ein Gesetz iiber dic 
Atifsuchung von Mineralien durch den Staat vom 6. Ok- 
tober 19084 hat ihm dann fiir 15 Jahre jede Schurftatigkeit 
yorbehalten, und wahrenddem ist das Land auf Steinkohle 
und Salz untcrsucht worden. Dort, wo sie nachgewicsen 
wurden, hat das Gesetz uber die Aufsuchung von 
Mineralien vom 20. Juni 19245 innerhalb eines be- 
stimmten Gebietes das Recht auf eine Entschadigung fiir 
die Anzeige von Steinkohle- und Salzvorkommen, wie sie 
nach dem Franzósischen Berggesetz Art. 16, 46 dem Finder 
zusteht, ausgeschlossen und ferner yerboten, Mineralien 
in diesem Gebiet ohne Genehmigung des Ministers auf- 
zusuchen.

1 Vgl. Anm. 3 und 4.
’ R. S c h l f l t e r :  Deutsch-Niederlandischer V ertrag flher eine Betriebs- 

grenze fiir die Steinkolilenhergwerke zu beiden Seiten des Orenzbaches, 
der W urm, Oluckauf 77 (1940) S. 352.

> BZ. 42 S. 408.
< BZ. 50 S 23.
» BZ. 66 S. 46; vgl. auch Ges. vom 29. Juni 1925 (BZ. 66, S. 473).

Die bergpolizeilichen Vorschriften des franzósischen 
Bergrechts und eine niederlandische Bergpoiizeiverord- 
nung vom 28. Juni 18771 sind durch das Gesetz vom
27. April 1904 und die Verordnung vom 22. September 
19062 iiber die Festsetzung einer allgemeinen Bergpolizei- 
verorc!nung auBer Kraft gesetzt worden. Nach dem Gesetz 
vom 26. Marz 19203 kónnen jetzt durch allgemeine Ver- 
waltungsanordnung Polizeivorschriften erlassen werden:
1. zur Śicherung der Bergwerksbaue und zur Sicherheit des 
Lebens und der Gesundheit von Menschen und Tieren in 
der Grube und in den zugeliórigeti oberirdischen Betriebs- 
anlagen'1; 2. iiber die Arbeit derer, die beim Bergbau 
oder beim Betriebe der zugehórigen Anlagen beschaftigt 
werden, besonders iiber die Arbeit der Jugendlichen 
und der Frauen, die Arbeitsdauer, iiber Anfang und 
Ende der taglichen Arbeitszeit, die Pausen und die 
Sonntagsarbcit; 3. iiber dic Beaufsichtigung der Aus- 
fiihrung solcher Bestimmungen. Ubertretungen der Polizei- 
yorschriften werden mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldbufie bis zu 300 Gulden bestraft. 
Fiir die Untersuchung von VerstóBen ist die Bergbehórde 
zustandig.

Hiernach ist eine Bergpolizeiverordnung »Allgemeene 
Reglement for de mijncn« erlassen, durch Verordnung voin 
21. Marz 19306 geandert und ais »Mijnreglement 1906« 
neu yeróffentHcht worden. Ihr Artikel 221 lautet: »Wenn 
fiir die allgemeine Sicherheit in oder auf der Grube oder 
bei einer Bohrung eine Gefahr entsteht, sind zu ihrer 
Beseitigung dic MaBnahmen zu treffen, die der Haupt- 
ingenieur der Bergwerkc nach Anhóren der Betriebsleitung 
vorschreibt. Ist die Gefahr dringend, so mussen die von 
den Bergpolizeibeamten rorgeschriebenen MaBregeln 
unverzuglich ausgefiihrt werden. Vorschriften, die dem 
Hauptingenieur unterstellte Beamte erlassen haben, muB 
er unverziiglich bestiitigen, iindern oder zuriickziehen.«

Fiir die Durchfiihrung der Vorschriften iiber Sicher- 
heit, Gesundheit und Arbeit sind die Bergwerksdirektoren 
verantwortlicli. Haben sie die Verantwortung an Aufsichts- 
personen iibertragen, so mussen sie Dienstvorschriften 
erlassen, geniigend Aufsichtspersonen anstellen und ilinen 
die nótigen Mittel zur Verfiigung stellen.

Die Staatsaufsicht iiber die Bergwerke fiihren unter 
dem Minister die Hauptingenieure; ihnen sind Ingenieure 
und Einfahrer beigegeben. Der Hauptingenieur bewilligt 
Ausnahmen von der Bergpolizeiverordnung und verfolgt 
VerstóBe dagegen. Gegen seine Verfiigungen iiber den 
Arbeitsschutz und die Gesundheit der Bcrgleute ist Be- 
rufung an den Minister, sonst an den Gewerberat (Raad 
ran  beroep) zulassig, der aus drei vom Minister ernannten 
Mitgliedern besteht.

Luxemburg.
Das Gesetz vom 13. August 1665 iiber die Rechte des 

Kónigs, Erz im Lande Luxemburg zu gewinnen, hatte dort 
dem Grundeigentumer das alte Recht belassen, die Mine
ralien in seinen Grundstiicken selbst oder durch andere zu 
gewinnen, kannte also kein Bergregal6. Ais ein Jahrhundert 
spater die Franzosen in Luxemburg einfielen, wurde das 
franzósische Bergrecht eingefiihrt, muBte aber bei der 
Staatsumwiilzung von 1830 der belgischen Gesetzgebung 
weichen. Am 14. Oktober 1843 erging in Luxemburg 
folgende Verordnung; »Die Gesetzgebung iiber Erz- 
grabereien, Bergwerke und Steinbriiche, die im Jahre 1830 
bestand, soli wieder in Kraft und Geltung treten*. Damit 
war das franzósische Bcrgrecht wieder eingefiihrt.

Nach dem franzósischen Bergrecht gehórte das Eisen- 
erz (die M inette), wenn es im Tagebau gewonnen wurde,

1 BZ. 19 s. 170.

> BZ. 45 S 380, Bd. 43 S. 56.
• d e s . v. 27 April 1904 Art. 9 u. Oes. v. 26. MSrz 1920 (BZ. 45 S. 381, 

B d.62  S. 176); diese Oesetze haben auch d ie Betriebspflicht des Kon- 
zessionsinhabers verscharft,

4 W as dazu rechnet, ist einzeln aufgefiihrt.
» S iaatcbhd Nr. 105.
6 U n g e h e u e r :  Die c:esch,c litliche Entwicklung: der luxemburgischen

Berggesetzgebung, BZ. 57 ^1916) S. 240.
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zu den Grabereien (miniferes) und war daher nicht vcr- 
leihbar. Die Iuxemburgischen Gesetze vom 15. Marz 1870 
und vom 12. Juni 1S741 haben dieses Eisenerz, soweit es 
unter einer Abraumschicht von bestimmter Hohe liegt, fiir 
konzessionsfahig erklart; der Staat kann es seitdem durch 
Sondergesetze gegen Vergiitung yerleihen2. Gleichzeitig 
wurde das Enteignungsrecht der Inhaber der auf Eisenerz 
ver!iehenen Konzessionen und anderen Grabereien ahnlich 
wie im deutschen Recht geregelt3.

Das im Franzosischcn Berggesetz fehlende Berg- 
schadenrecht ist durch Gesetz vom 10. Mai 18984 dem 
PreuBischen und dem ElsaB-Lothringischen Berggesetz 
(§ 129) nachgebildet worden. Die Bergschadenhaftung giit 
sowohl fiir die Ausbeutung der Bergwerke wie fiir die 
Grabereien und die Steinbriiche6. Der Staat oder der Kon- 
zessionsinhaber hat das Recht, die Enteignung von Ge- 
bauden oder Anlagen zu betreiben, wenn ihnen durch den 
unterirdischen Abbau Gefahr droht (Art. 3); damit ist dem 
Enteignungsrecht des Staates und des Konzessionars eine 
Ausdehnung gegeben, die das Preuflische Berggesetz nicht 
kennt.

Die Grundlage des Bergpolizeirechts bildete auch in 
Luxemburg das franzósische Bergpolizeidekret vom
3. Januar 1S13. Weil es aber nicht mehr den Bediirfnissen 
entsprach, erlieB Luxemburg das Gesetz uber den Gruben- 
bau-, Tagebau- und Steinbruchbetrieb vom 30. April 1S90n. 
Danach miissen die Grenzen der Tagebaue von Haus und 
Hof, von Friedhófen, StraBen und óffcntlichen Wegen, 
Eisenbahnen, Wasserlaufen und anderen óffentlichcn 
W asserbehaltern mindestens 10 m abbleiben; wo die 
Sicherheit eine gróBere Entfernung verlangt, kann sie die 
Regierung vorschreiben (Art. 3). Die Bedingungen fiir die 
Ausbildung und die Befahigung der Grubenbeamten wferden 
durch Verwaltungsanordnungen geregelt. Madchen und 
Frauen diirfen nirgends, mannliche Arbeiter von 16 bis 
18 Jahren nur mit leichteren Arbeiten beschaftigt werden, 

die die Verordnung vom 7. Januar 18917 aufziihlt. Die 
Bergpolizeiverordnung vom 2. Januar 18916 ist durch die 
vom 26. April 1930° ersetzt worden; sie behandelt den 
Grubenbetrieb untertage, dic Tagebaubctriebe, die Draht- 
seilbahnen .und Unfalle und gibt gemeinsame Bestimmungen 
fiir den Gruben-, den Tagebau- und den Steinbruchbetrieb.

EIsaB-Lothringcn.
In ElsaB-Lothringen hatte bis 1871 franzósisches 

Bergrecht gegolten. Nach dem Kriege von 1870/71 hatte 
das Deutsche Reich diesen Rechtszustand zunachst nur in- 
sofern geandert, ais das Reichsgesetz vom 14. Juli 187110 
dic Bergbaukonzessionen nach . den Grundsatzen des 
deutschen Bcrgrechts erteiltc und die Bergbehorden und 
ihre Zustandigkcit bestimmte. Durch Bekanntmachungen 
vom 7. September 187111 wurde das Land in dic Berg- 
reviere Lothringen in Metz und ElsaB in Strafiburg ein- 
geteilt und das Oberbergamt Bonn zum Oberbergamt fiir 
ElsaB-Lothringen bestellt12.

Seit dem 1. Januar 1874 gelten hier das Deutsche Berg
gesetz fiir ElsaB-Lothringen vom 16. Dezember 187313 und 
seine Nachgesetze iiber das Bergarbeitsrecht und die 
Bcfugnisse der Bergbehorden vom 8. Dezember 190914,

1 BZ. 13 S. 35, Bd. 17 S 302.
» U n g e h e u e r ,  BZ. 57 S 255.
* Qes v. 12. Juni 1874 Art. 7 f f .; 1) n g e  h e  u e r ,  BZ. 57 S- 263; Ges. v.

6. Dezember 1907; C a m p i l i ;  Die RechtsverliSltnisse der Bergwerke und 
Stcinbriiclie in Lnxeniburg (1918) Nr. 209, 218.

* BZ. 39 S. 421.
C a m p i l l ,  a .a . O. N r. 310 ff.

' BZ. 33 S. 178; vgl. aucli BZ. 32 S. 23.
: BZ 33 S. .181.
* BZ. 33 S. 177.
* BZ. 73 S. 97.
10 BZ. 12 S. 339.
"  BZ. 12 S. 341,342; vgl. auch Bek. v. 21. Dezember 1S73(BZ. 15 S.34).
13 Wegen der Bergpolizei und der Bergwerkssteuern vgl. BZ. 13 S. 328.
1:1 BZ. 15 S. 2, auch BZ. 14 S 195.
>* BZ. 51 S. 554.

iiber eine voriibergehende Mutungssperre auf Steinkohle, 
Bitumen, Eisenerz und Kalisalz vom 23. August 19121 sowie 
iiber einen Staatsvorbehalt an diesen Mineralien und iiber 
das Verleihungswesen yom 25. Juni 19132, sie sind dem 
PreuBischen Berggesetz und seinen Nachgesetzen nach
gebildet3.

Die Geschafte der Bergverwaltung w^aren am 1. April 
1874 vom Oberbergamt Bonn auf dic Landesbergbehórden 
in ElsaB-Lothringen iibergegangen. O berbergbehórde war 
der Oberprasident ais Spitze der Landesverwaltung, er war 
die Aufsichtsbehórde fiir die Bergrevierbeamten, die 
»Kaiserlichen Bergmeister«. Die oberste Bergbehórde 
bildete der Reichskanzler*.

Nach dem W eltkriege gebot das Versailler Diktat vom 
28. Juni 19196 hóhnisch: »In Anerkennung der sittlichen 
Pflicht, das Unreclit wiedergutzumachen, das Deutschland 
im Jahre 1871 sowohl dem Rechte Frankreichs gegeniiber 
begangen hat ais auch gegeniiber dem Willen der 
elsafi-Iothringischen Beyolkerung, die trotz des feierlichen 
Widcrspruchs ihrer Vertreter in der Versammlung zu 
Bordeaux von ihrem Vaterlande getrennt worden ist, 
kommen die Hohen vertragschlieBcnden Teile iiber 
folgende Artikel iiberein: Art.51. Die infolge des Versailler 
Vorfriedens vom 26. Februar 1871 und des Frankfurter 
Vertrages vom 10. Mai 1871 an Deutschland abgetretenen 
Gcbiete fallen yom W affenstillstand am 11. November 1918 
ab unter die franzósische Souveranitat zuriick. Die Be
stimmungen der Vertragc iiber die Grenzfiihrung vor 1871 
treten wieder in Kraft.«

Dieses Versailler Diktat lieB das in ElsaB-Lothringen 
giiltige deutsclie Bergrecht unberiihrt. Um jedoch das 
Elsafi-Lothringische Berggesetz dem Rechtszustand im 
ubrigen Frankrcich arizupassen, erging spater die fran
zósische Verordnung iiber die Anderungen des Bergreehts 
in den Bezirken Oberrhein, Niederrhein und Mosel vom 
24. Dezember 1921°. Sic hat im allgemeinen die Abgrenzung 
der verleihbaren Mineralien, das Schiirfrecht, das Ent- 
eignungs- und das Bergschadenrccht nach dem Deutschen 
Berggesetz vom 16. Dezember 1873 beibehalten7. Dagegen 
richtet sich die Erteilung der Konzessionen seitdem naćh 
franzósischem Bergrecht; es besteht danach kein Anspruch 
auf Verleihung des Bergwerkseigentums und keine feste 
Reglung der FeldesgróBe; die Konzession wird nur auf 
Zeit und mit einem Lastcnheft erteilt. Auch fiir den Betrieb 
und die bergpolizeiliche Aufsicht galt von da an fran- 
zósisches Bergrecht8.

Der Clief der Zivilverwaltung in Lothringen hat jetzt 
durch Bekanntmachung vom 18. Februar 19413 in Loth
ringen drei Bcrgamter, in Forbach, Metz und Diedenhofen, 
errichtet; sie haben den iothringischen Bergbau unter seiner 
Aufsicht berghoheitlich und bergwrirtschaftlich zu betreuen. 
Ferner hat er zur sicherheitlichen und technischen Eht- 
wricklung des Iothringischen Bergbaues dieVerordnung iiber 
die vorlaufige Reglung des Bergreehts in Lothringen vom 
18. Februar 194110 erlassen. Sie behandelt nach dem Vor- 
bilde des PreuBischen und des friiher ElsaB-Lothringischen 
Berggesetzes11 den Betrieb und die Ver\va!tung der Berg- 
werke, besonders die Fiihrung der Betriebsplane und die 
Beaufsichtigung des Betriebes durch verantwortIiche Auf-

1 BZ. 54 S. 345.
! BZ. 54 S. 523.
* Vgl. P l a f t c ,  BG. 74 S. 473 ff.
4 Berggesetz §§ 166, 167.
5 Abschnitt V Art. 51 ff.
« BZ. 74 S. 4'JO.
7 Vgl des nSheren P i a t  t e ,  BO. 74 S. 474. O ber die durch franzdsi- 

sches Oesetz v. 23. Januar 1937 zwr Ausbeutung: der oberelsSBischen Kali- 
bergw erke errichtete Sffentliche Anstalt der Mines domaniales de potasse 
d ł Alsace vg |. S c h w a lb ,  Arch. dffentl. Recht 1940 S. 159.

VO. v. 24. Dezember 1921 Art. 5, 9 (BZ. 74 S 490).
9 VOBI. fur Lothiingen 119.
'<> VOBI. 120.

Vgl. PreuB. Berggesetz §§ 58. 59. §§ 6 7 - 7 9 ,  §§ 196, 197, § 200, 
§§ 204 — 206, §§ 207 — 209a und ElsaB-Lothring. B e^geseiz  v. 16. Dezember 
1873, §§ 48, 59, §§ 6 1 - 7 3 ,  §§ 172, 173, § 176, §§ 180— 185.
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sichtsbeamte, den ErlaB von Bergpolizeiverordnungen und 
bergpolizeilichen Anordnungen durch den Chef der Zivil- 
verwaltung, das Verfahren bei Unfallen und die Straf- 
bestimmungen. Der Chef der Zivilyerwajtung hat kraft 
der Verordnung vom 18. Februar 1941 die Bergpolizei- 
verordnung fur die Salinen in Lothringen vom 1S. Februar 
1941 und die Bergpolizeiverordnung iiber arztliche Anlege- 
untersuchungen im lothringischen Bergbau vom 7. April 
1941 erlassen1.

Eupen und Malmedy.
Die durch das Versailler Diktat Art. 27 bis 32 im 

Jahre 1920 vom Deutschen Reich abgctrennten Gebiete 
Eupen, Malmedy und Moresnet sind durch FiihrererlaB

1 VOBI. 123 u. 323.

vom 18. Mai 19401 wieder Bestandteil des Deutschen 
Reichs geworden und dem preufiischen Regierungsbezirk 
Aachen in der Rheinprovinz zugeteilt worden. Damit ist 
laut ErlaB vom 23. Mai 1940s in den friilier preuBischen 
Landesteilen Eupen und Malmedy und in den angrenzenden 
Gebietsteilen, die an Belgien gefallen waren, am 1. Sep- 
teinber 1940 das Reichsrecht und das preuBische Landes- 
recht und damit auch das preuBische Bergrecht wieder in 
Kraft getreten. Der Kreis Eupen gehórt seitdem bergrecht- 
licli zum Bergrevier Aachen und der Kreis Malmedy zum 
Bergrevier Neuenahr, die beide dem Oberbergamt Bonn 
unterstehen3.

' ROBI. 777.
8 ROBI. 803.
■’ Erl. v. 17. August 1940 (OlOckaut 76 |1940) S. 495).

P A T E N T B E R I C H T
Patent-Anmeldungen1,

die vom 24. April 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

5b, 17. Scii. 114734. Erfinder, zugleich Anmelder: Helmut Schafer, 
Saarbrucken. Halte* und Vorschubvorrichtung fiir Gestcinsbohrmaschinen. 
12 .1 .38 .

5c, 9/10. M. 143613. F. W. Moll Solinę. Maschinenfabrik, Witten 
(Ruhr). Eiserner Grubenausbau. 12. 12. 33.

5c, 10/01. G. 99800. Bergassessor Heinrich Occk, lndustriebcdarf, 
Essen. Vcrnegelun£svorrichtung fiir den Glcitkcil eines Kcilbockcs, der ais 
Auslósevorriciuung einen Balken eines Wanderpfcilers erset/t. 6. 4. 39.

5c, 10/01. G. 99916. Bergassessor Heinrich Occk, Industriebedarf, 
Essen. Orubenstcmpel. 13.4. 39.

5d, 15/10. H. 151091. Erfinder: Kurt Cramcr, Bochum. Anmelder: 
Hoesch AG., Dortmund. Blasversatzstucke oder -krummer, aus einem nach 
allen Richtungcn schlangenartig verformbaren Mantel. 10.2.38. Osterreich.

lOa, 11/10. K. 155 370. Erfinder: Paul van Ackcren und Georg 
Henselcit, Essen. Anmelder: Heinrich Koppers OmbH., Essen. Einrichtung 
zum Eir.fuhrcn yon vcrdichteien Kohlekucheu in dic Kammern von Ofen zur 
Erzeugung von Gas und Koks. 16.8. 39.

lOa, 17/04. P. 80303. Eifinder: Dr.-Ing. Curt Gerdes, Berlin-Lankwitz. 
Aumelder: Julius Pintsch KG., Berlin. Verfahren zur gleichzcitigen Kiihlung 
und Inertisierung von Schwelstaub. 27 .1 .40 . Protektorat Bóhmen und 
Mahren.

35a, 9/05. B. 191078. Erfinder, zugleich Anmelder: Franz Bock. 
Waniu-Eickel. Spurlattenklappstuck mit Schachttor. 1 .7 .40 .

35a, 9/10. H. 158550. Hauhinco Maschinenfabrik G. Hausherr, Jochums 
8: Co., Essen. Bremse fur Fórderwagen. 6. 2. 39.

81 e, 9. D. 73271. O. Diisterloh, Fabrik fiir Bergwerksbedarf GmbH., 
Sprockhóvel. Antrieb fur Fórdcrvorrichtungen. 6. 8. 30.

81 c, 51. H. 160 503. Eifinder, zugleich Anmelder: Dr.-Ing. Hans Hey- 
mann, Darmstadt, und Dr. Heinz Kurz, Munchen. Aufgabevorrichtung fiir 
feuchtes, backendes Gut. 31 .8 .39 . Protektorat Bohmen und Mahren.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem dic Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, laufl die funfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
l a  (6). 704857, vom 17.11.37. Erteilung bekannt

gemacht am 6 .3 .41 . E rn s t  H a a r d t  in W ese l. Vor- 
richtung zur Ausscheidung feiner Anteile aus Sand. Der 
Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Die Vorrichtung, die zum Ausscheiden von Anteilen 
der Korngrófie 0 bis 1 mm aus Sanden dienen soli, hat ein 
geneigtcs Ablaufrohr, in dem ein engeres, in derselben 
Richtung geneigtes Ablaufrohr von halbelliptischem oder 
ahnlichem Querschnitt so angeordnet ist, dafi zwischen 
beiden ein ring- oder schalenfórmiger freier Raum vor- 
handen ist. Das innere Rohr, aus dem das feine Gut 
ablauft, ist in der Hóhenrichtung z. B. mit Hilfe einer 
Scliraubenspindel verstellbar.

l a  (35). 704645, vom 30 .12 .38 . Erteilung bekannt
gemacht am 6 .3 .41 . R ó c h lin g s c h e  E ise n -  u n d  S ta h l 
w e rk e  GmbH. in V ó lk lin g e n  (Saar). Werfahren zur 
Trennung von metal!granalienhaltigen Schlacken. Erfinder: 
Dr.-Ing. Hans Zieler in V61klingen (Saar).

Um die Schlacken in nahezu reines Schlackenmehl und 
blankę Granalien zu trennen, werden sie, wie bekannt, 
zwischen einer Trommel-(Kugel-) miihle und einem Wind- 
sichter im Kreislauf gefiihrt. Um zu verhiiten, dafi die 
Miihle sich allmahlich mit Granalien fiillt und infolge- 
dessen zwecks Trennung der in der Miihle zuriick- 
gebiiebenen Eisengranalien von den Mahlkórpern von Zeit 
zu Zeit vollstandig ausgeraumt werden mufi, wird ge-

1 In deu Patentanmeldungen, die am SchluB mit dem Zusatz »Oster- 
reichi und »Protektorat Bohmen uitd Mahren* vcrsehen siad, ist die Er- 
klarung abgegeben, daB der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw. auf 
das Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli.

mai) der Erfindung die Zufiihrung der Schlacken in den 
Kreislauf zeitweise abgestellt. Nach Abstellung der 
Schlackenzufuhrting werden die Schlacken so lange im 
Kreislauf zwischen der Miihle und dem Windsichter ge- 
fiihrt, bis die gesamten reinen Schlackenbestandteile aus- 
gemahlen und in Mehlform aus dem Kreislauf geblasen 
sind. Die zwischen der Miihle und dem Siehter kreisenden 
nicht gemahlenen Granalien werden fiir sieli aus dem Kreis
lauf entfernt.

5d (11). 704755, vom 16.8.38. Erteilung bekannt
gemacht am 6 .3 .41 . D em a g  AG. in D u is b u rg . Unter- 
tagesenltfórderer. Erfinder: Heinrich Otting in Dortmund- 
Derne.

Der ftir den Schragbau bestimmte Fórderer, der, wie 
bekannt, eine in zwei Mulden umlaufende, mit Stau- 
scheiben, Milnehmern o. dgl. versehene endlose Kette hat, 
hat auBer den beiden Mulden eine weitere, in der die Berge 
abwiirts rutschen. Diese dritte und die zum Fordem der 
Kette dienende Muldę kSnnen symmetrisch iiber der Riick- 
laufmulde fiir die Fórderkette liegen. Dabei kónnen die 
aufieren Schenkel beider Fordermulden mit denen der 
Rucklaufmulde in einer Ebene liegen. Die Trennwand 
zwischen den beiden Fórdertnulden kann durch auf die 
Wand aufsteckbare Bleche erhóht werden. Im Boden beider 
Fordermulden kónnen Offnungen zutn Austragen der Berge 
vorgesehen werden, die durch Einsteckbleche oder Klappen 
geschlossen sind. An oder in der zum Fordem  der Berge 
dienenden Muldę kónnen Austragtnulden o. dgl. vorgesehen 
werden, welehe die Berge iiber die Seitenwand der Muldę 
heben und ein Leitblech haben, durch das die Berge aus- 
getragen werden.

lOa (401). 704599, vom 15. S. 36. Erteilung bekannt
gemacht am 6. 3. 41. Dr. J o s e p h  B e c k e r  in P i t t s b u r g h ,  
Penns. (V. St. A.). Koksofenbatterie. Zus. z. Pat. 676793. 
Das Hauptpat. hat angefangen am 10. 7.36. Die Prioritat 
vom 17.8 .35 ist in Anspruch genommen.

Bei der durch das Hauptpatent geschiitzten Ofen- 
batterie mit waagerechten Vcrkokungskammern u sind
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Organisationsmittel fiir Pflichtkontenrahmen und Pf.icht- E icke . 152 S. mit 120 Abb. Berlin 1940, Industrie-

kostenrechnung. Von Wirtschaftspriifer Dr.-Ing. Karl verlag Spaeth & Linde. Preis in Pappbd. 5,40 XM.

unter diesen Regeneratoren b und begehbare Fundament
gange c angeordnet, von denen aus die in die einzelnen 
Heizziige der Heizwande der Ofenkammern a fiihrenden 
Hcizgasleitungen geregelt .werden konnen. Unter den Sohl- 
kanalen d  der Regeneratoren b sind gleichlaufend zu den 
Kanał en waagereclite Luftkanale e  vorgesehen, die mit den 
Sohlkanaien verbunden sind und annahernd in der Mitte 
zum Einsaugen von Luft aus den Fundamentgangen c 
dienende, an der Koks- und Maschinenseite der Batterie mit 
der AuBenluft in Verbindung stebende Offnungen f  haben. 
Gemafi der Erfindung sind die Sohlkaniile d der Regenera
toren b an der Koks- und Maschinenseite mit regelbaren 
Lufteinlafióffnungen g  versehen, so daB je nach dem Grad 
der gewunschten Abkiihlung der Fundamentgange ent- 
sprechende Luftmengen unmittelbat- durch diese EinlaR- 
óffnungen und durch die mittleren voti den Fundament
gangen zu den Luftkanaleń fiihrenden regelbaren Eintritt- 
óffnungen /  oder durch eine Sorte der Offnungen f, g  in 
die Fundamentgange eingefiihrt werden konnen.

lOa (220J). 704816, vom 23. 12.37. Erteilung bekannt- 
gemacht am 6 .3 .41 . H e in r ic h  K o p p e rs  GmbH. in 
E sse n . Einrichtung zum Beschicken von V erkokungsofen  
mit fliissigem, verkokbarem Gut. Erfinder: Herbert Gruber 
in Essen. Der Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

leitung c seitlich von den Rohren angeordneten Absperr- 
hahnen f  fest verbunden sind. Die letzteren sind ge- 
sclilossen, wenn die Rohre d  sich in hochgeschwenkter 
Lage befinden (Abb. 2), d. h. nicht an die Rohre b an- 
geschlossen sind, und werden geóffnet, wenn die Rohre d 
zwecks Anschlusses an die Rohre b nach unten geschwenkt 
werden (Abb. 1). Das freie Ende der Rohre d  kann mit 
einem Fiillkopf g  versehen werden, der einen in die 
Rohre b einsetzbaren Auslauf h hat. Mit den FiiUkópfen 
sind die Rohre so gelenkig verbunden, dafi die Kópfe an 
die Rohre b von zwei nebeneinanderliegenden Ofcn- 
kammern angeschlossen werden konnen (Abb. 3). Die Be- 
schickungsleitung e kann ferner mit einer oberhalb der 
Fiillóffnungen des Ofens auf dessen Decke verfahrbaren, 
żur Bedienung der Rohre b dienenden Einrichtung ver- 
bunden werden. In diesem Fali werden die Rohre d  aus 
gelenkig miteinander verbundenen Teilen zusammen- 
gesetzt und am freien Ende mit einem Absperrmittel ver- 
sehen, das einen in die Rohre b einsetzbaren Auslauf hat.

81 e (22). 704717, vom 2S. 12.35. Erteilung bekannt- 
gemacht am 6. 3. 41. G eb r. E ic k h o f f ,  M a s c h in e n 
f a b r ik  u n d  E is e n g ie B e re i  in B ochum . Eórder- 
vorrichtung.

Die Fordcrvorrichtung hat, wie bekannt, ein endloses, 
aus zwei seitlichen Gliederketten a und an diesen be- 
festigten Mitnehmern b bestehendes Brems- und Schlepp- 
mittel, das in einer mit wahlweise verschlieBbaren seit
lichen Austragóflnungen c in der einen Seitenwand V2i -  
sehene Fórderrinne d umlauft: Die Giiederke.ten des Breins- 
oder Schlcppmittels sind erfindungsgcmiiB in der Langs
richtung gegeneinander verstellbar und die Mitnehmer sind 
an den Ketten allseitig beweglich angeordnet. Infolge- 
dessen konnen die Mitnehmer schrag zur Fórderrichtung 
eingestellt werden. D;e Niisse, iiber welche die Glieder
ketten laufen, konnen zwecks Einstellens der Mitnehmer 
gegeneinander verdrehbar und in axialer Richtung gegen
einander einstellbar sein. Ferner kann zwischen den Ketten- 
niissen und ihrer Antriebwelle oder der Vorgelegewelle 
ein selbsthemmendes Schrauben- oder Schneckengesperre 
angeordnet sein. An Stelle der Kettenniisse konnen glatte 
Trommeln von der Form eines einschaligen Hyperboloids 
zum Umlenken der Gliederketten verwendet werden. End- 
lich konnen zum gelenkigen Verbinden der Mitnehmer b 
und der Gliederketten a an den Enden der Mitnehmer zu 
dereń beiden Seiien angeordnete, mit Osen versehene 
Backen e verwendet werden, die mit ihren Osen ein liegen- 
des Glied /  der Ketten mit allseitigem Spiel umfassen 
und an dem Glied durch einen Schraubenbolzen g  fest- 
gelegt sind.

Abb.3

.Z
Das fliissige zu verkokende Gut wird den langen hohen 

Verkokungskammern a der Ofen mit Hilfe durch die Decke 
der Kammern in diese eingefubrter Rohre b zugefuhrt, 
die annahernd bis auf die Sohle der Kammern reichen und 
in Hohe der Beschickung in Richtung der Kammerachse 
liegende Langsschlitze c haben. Das obere Ende der 
Rohre b kann mit schwenkbaren winkelfórmigen Rohren d 
verbunden werden, die mit dem hohlen Kuk en von in der 
ortsfest auf der Decke des Ofens liegenden Beschickungs-

A b b . 1
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Der bekannte Verfasser hat seinem Werk »Pflicht- 
kontenrahmen und Pflichtkostenrechnung«, dessen zweite, 
im vorvorigen Jahre erscliienene Auflage hier gewiirdigt 
worden is t1, eine wertvoIle Erganzung durch die Behand
lung zugehóriger Organisationsmittel folgen lassen.

W ahrend die meisten Unternehmungen der gewerblichen 
Wirtschaft ihre Kontenplane unter Zugrundelegung der 
Kontenrahmen ihrer W irtsehaftsgruppen bereits aufgestellt 
haben, sind die bergbaulichen Fach- oder Bezirksgruppen 
damit beschaftigt, an Hand des inzwischen genelimigten 
Muster-Kontenrahmens fur den gesamten deutschen Berg
bau ihre Sonderkontenrahmen und anschlieBcnd die Kosten- 
rechnungsrichtlinien zucrste llen2, so dafi alsdann auch seine 

'Einzelunternehmungen gemaB den ministeriellen Erlassen 
zur Umstellung ihres Rechnungswesens iibergehen kónnen. 
OroBe Bergbau-Oesellschaften besitzen zwar wohlorgani- 
sierte Abtei.ungen fiir ihre Finanz- und Betriebsbuchhaltung 
mit allen Auswertungsmógiichkeiten; mittlere und kleine 
Betriebe kónnen mit umfangreicherem Arbeitsanfall 
rechnen und werden ihr Rechntmgswesen auszubauen 
haben. Nicht nur wiilirend der Kriegsdauer, sondern auch 
in der weiteren Zukunft werden sie sich gemcinsain einem 
Mangel an geschulten Arbeitskraften gcgeniibersehen, der 
zum Einsatz bestgeeigneter Hilfsmittel zwingt.

Wer sich mit den organisatorischen MaBnahmen zu 
befassen hat, wird gern nach der vorliegenden Sclirift 
greifen, die in ihrem ersten Teil, unterstiitzt durch zahl
reiche Abbildungen, ausgiebig bekannt macht mit dem 
Karteiwesen, der Handdurchschreibebuchfiilirung, mit 
Buchungsmaschinen, darunter Schreibbuchungsmaschinen, 
addierenden oder zugleich addierenden und saldierenden so
wie Schreibmaschinen mit automatischem Saldo, ferner mit 
schreibenden Rechenmaschinen, Registrierkassentnaschinen, 
Lochkartenmaschinen, Rechen- und Umdruckmaschinen 
und Zeitstemplern. Die verschiedenen Systeme, Liefer- 
firmen und Richtpreise werden genannt. Zur Leistungs- 
steigerung in der Verwaltung sind weitere Abschnitte mit 
Hinwcisen auf obige Hilfsmittel dcm Pflichtkontenrahmen 
gewidmet, der Kostenrechnurg, Pflichtorganisation, Finanz- 
buchhaltung, Arbeitsvorbereitung, Arbeitsverteilung und 
Arbeitskontrolle, schliefilich noch der Betriebsbuchhaltung 
sowie der Schriftgutablage. B e llw in k e l.

Gasanalyse. Methoden der Arbeitspraxis unter Beriick- 
sichtigung der physiologischen Wirkungen der Gase. 
Von Dr. Fritz B ayer. (Die chemische Analyse, Bd. 39.) 
2., umgearb. Aufl. 314 S. mit 122 Abb. Stuttgart 1941, 
Ferdinand Enke. Preis geh. 25 3UI, geb. 27 'Sm.
Das vorliegende Buch ist in der unter Mitwirkung 

vieler Fachgenossen von Professor Wilhelm B ó t tg e r ,  
Hannover, herausgegebenen Sammlung »Die chemische 
Analyse« erschienen, die Einzeldarstellungen auf dem Ge
biete der chemischen, technisch-chemischen und physi- 
kalisch-chemischen Analyse bringt.

Von der hier ausfiihrlich und anerkennend be- 
sproehenen ersten Auflage3 unterscheidet sich das vor- 
liegende Buch vor allem durch die Streichung des Ab- 
schnittes iiber die Analyse der Kriegsgase und Aufnahme 
der »klassischen Gasanalyse« vorteilhaft. Da auch andere 
Kapitel erweitert worden sind, hat sich der Gesamtumfang 
des W erkes von 175 Seiten der ersten Auflage auf 314 Seiien 
erhóht. Das Buch wird empfohlen. W in te r .

Hundert Jahre Geschichte der Maschinenfabrik Augsburg- 
Niirnberg. Von Fritz B u c h n e r f .  Hrsg. von der 
Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg AG. 220 S. mit 
Abb.
Die in allen Gauen GroRdeutschlands und in weiten 

Gebieten des Auslandes bestbekannte und bewahrte Ma
schinenfabrik Augsburg-Niirnberg konnte im November 
1940 aut ihr hundertjahriges Bestehen zuriickblicken. Der 
13. November 1840 ist der Griindungstag der Maschinen
fabrik Augsburg, des altesten der Werke, aus denen das 
Grofiunternehmen im Laufe der Zeit zusammengcwachseu 
ist. Aus diesem AnlaB ist ein statllicher, vornehm ge- 
haltener Band erschienen, der die Geschichte der gewisser- 
maBen im Dreiklang zusammenstimmenden W erke zu 
Augsburg, Niirnberg und Gustavsburg und des voriiber-

1 Gluckauf 75 (1939) S. 547.
3 Vjjl. P i n k e r n e i l ,  F. A .: Der Kontenralimen des Bergbaues, Olflck- 

auf 77 (1941) Nr. 7 S 115.
3 GlUckauf 74 (1933; S. 1139.

gehend dazugehórigen Werkes Duisburg in anregenden 
und fesselnden Ausfiihrungen darstellt. Sie steht, wie die 
Einleitung sagt, im Bilde der Technik. Denn »nicht nur 
wurde das Wachstum des W erkes in seinem AusmaB und 
in seiner Richtung durch die allgemeine technische Ent
wicklung bestimmt, sondern auch umgekchrt hat das Werk 
von sich aus wichtige Beitriige zu dieser Entwicklung 
geleistet«.

Die Geschichte fiihrt durch die Wege, die das Unter- 
nehmen in seinen einzelnen Teilen gegangen, durch alle 
Priifungen und Kampfe hindurch, die seinen wagemutigen, 
weitsichtigen Griindern und Leitern nicht erspart ge- 
blieben sind. Sie schildert den allmahlichen Aufstieg aus 
kleinen Anfangen, die jedoch schon bald betrachtliche 
Leistungen ergaben, den gewaltigen Aufschwung des welt- 
umspannenden, seit dem 15. Januar 1909 den Namen 
»Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg« (MAN) tragenden 
Unternchmens, das durch den ZusammenschluB der drei 
W erke im Jahre 1898 gebildet worden, seinen Eintritt 
in den Konzern der Gutehoffiumgshiitte am 15. De
zember 1920, seine dadurch gewonnene Verbindung mit der 
Rohstoffindustrie und seine durch den Nationalsozialismus 
befruchtete Tatigkeit in der Gegenwart.

Die Fiille der vielseitigen Aufgaben, die jeder der 
, Arbeitsstątten gestellt sind, tritt in lebhafter Schilderung 

in Erscheinung. In anschaulicher Weise ist der geschicht- 
lichen, wirtschaftlichen und technischen Entwicklung 
jedes der drei W erke gedacht. Der Bau von Druck- 
maschinen, fiir den das Werk Augsburg einst errichtet 
worden und in dem es noch heute fiihrend ist, die H er
stellung von Eismaschinen, der Dieselmotorenbau, der sich 
dort trotz anfanglicher Mifierfolge und Riickschlage groB- 
artig durchgesetzt und im Zusammenwirken mit der 
deutschen Kriegsmarine der Dleselschen Erfindung den 
Weg gebahnt hat, werden eingehend beschrieben. Im 
Niirnberger Werk sind es die EisengieBerei, dic Dampf- 
maschinen- und Dampfkraftanlagen, GroBgasmaschinen, 
Priifmaschinen, Luftfiihrungsanlagen, der Kranbau und der 
Bau von Wagen und Eisenbahnbedarf aller Art, die be
handelt werden. In der Geschichte Gustavsburgs, des 1860 
ais W erkstatt fur Briickenbau gegriindeten Werkes, sind 
neben diesem der dortige Stahlhochbau, der Schleusen- 
und Eisenwasserbau, die Kesselschmiede und das PreBwerk 
sowie auch andere voriibergehend befriebene Arbeiten 
dargestellt.

In einem Anhang finden sich die Namen der Manner 
zusammengefaBt, die seit der Vereinigung der drei Werke 
dem Aufsichtsrat und dem Yorstand der Gesellschaft an- 
gehórt haben. Schaubilder zeigen die Bewegung in den 
Leistungen, im Umsatz und in der Belegschaft der 
einzelnen Betriebsabteilungen. Die auf besonderen Blattern 
zwischen den Textseiten verteilten zwólf Abbildungen 
einzelner Arbeitsvorgange sind kleine Kunstwerke und 
tragen zur Belebung der vorziig!ichen Abhandlung bei.

Das Buch will nicht nur dem Verstandnis der Ver- 
gangenheit dienen, sondern auch eine Lehre fiir dic Zu
kunft bieten. Diesem Streben wird es vo!lauf gerecht, denn 
die darin zum Ausdruck gebrachte deutsche Arbeits- 
gesinnung, die in Verbindung mit aufgeschlossenem IJnter- 
nehinerwillen hochbefahigte Leiter, Erfinder, Techniker 
und Maschinenbauer beim Planen, Entwerfen und Her- 
stellen der mannigfaltigen Erzeugnisse des Werkes mit dem 
Ziel des technischen Fortschrittes an den Tag gelegt haben, 
ist beispielhaft fiir alle, die zur Mitarbeit ain Gedeihen der 
deutschen W irtschaft berufen sind.

Gleichzeitig bildet das Buch eine Hinterlassenschaft: 
sein Verfasser hat die Ietzte Gestaltung, den Druck und 
die Herausgabe nicht erlebt. Er ist im Herbst 1939 zu den 
Waffen geeilt und erlag, ein Opfer des Krieges, am 
8. August 1940 ais Hauptmann und Bataillonskommandeur 
fern der Heimat zu Kremsier in Siidmahren einem Herz- 
schlage. S e rio .

Zur Besprechung eingegangene Bucher.
M erkblatt fiir die SchieBberechtigten der rheinisch-west- 

falischen Steinkohlengruben. Zusammengestellt von 
der Westfalischen Berggewerkschaftskasse zu Bochum. 
46 S. mit Abb.

T ie d e m a n n , Bruno: Ober Bodenuntersuchungen bei
Entwurf und Ausfiihrung von Ingenieurbauten. 
(Sonderabdruck aus der Zeitschrift »Die Bautechnik«, 
Jg. 1941, H. 4 und 5.) 40 S. mit 22 Abb. und Taf. 
Berlin, Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geh. 2 SUM.
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Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U '
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Bergtechnik.
Abbau. Spackeler, Georg: D ie E ig e n a r te n  des 

A b b au e s  d e r  o b e r s c h le s is c h e n  F lo z e . Gluckauf 77 
(1941) Nr. 18 S. 269/74*. Schilderung der auf den Eigen
schaften der Gesteine, der Machtigkeit der Flóze und der 
Schichten des Nebengesteins beruhenden Besondcrheiten 
des oberschlesischen Bezirks in abbautechnischer Hinsicht.

Streckenunierhaltung. Kegel, Karl: U n te r  li a l tu  n g s-  
k o s te n  von  A b b a u s tre c k e n . Gluckauf 77 (1941) Nr. 16 
S. 245/47. Mitteilung einer Vereinfachten Rechnungsgrund- 
lage zur Ermittlung der Unterhaltungs- und Gesamtkosten 
von Abbaustrecken, wobei sich zeigt, daB auch hier das im 
Bergbaubetriebe haufige Gesetz des Anwachsens der 
Gesamtkosten in quadratischem Verhaltnis zu den Langen 
usw. gilt.

F órderbandanlage. B a n d s tra B c  zu r F ó r d e r u n g  
d e r  R o h  b r a u n k o h 1 e a u s  e inem  n e u z e i t l i c h e n  
T a g e b a u . Montan. Rdsch. 33 (1941) Nr. 8 S. 151/53*. Die 
Gesaintfórderlange betragt 1100 m, der zu iiberwindende 
Hóhenunterschied 101 m, die Bandbreite 1500 mm und die 
Bandgeschwindigkeit 2 m/s.

Drahtseile. Klein, Ludwig: D ie B e re c h n u n g  d e r  
D ra h ts e ile .  Gluckauf 77 (1941) Nr. 17 S. 257/64*. Er- 
rechnung der Biegungsspannungen der am meisten ge- 
fahrdeten Drahtteilchen aus den Abmessungen des Draht- 
seils sowie den Spulendurchmessern der Verseilmaschinen. 
Verfahren zur Vermeidung oder nachtraglichen Beseitigung 
der Herstellungsspannungen.

Schieparbeit. GaBmann, W .: E r l i iu te ru n g e n  zu den  
n e u e re n  B e s tim m u n g e n  iib e r  d ie  A u s f i ih ru u g  d e r  
S c h ie B a rb e it  u n te r t a g e .  Bergbau 54 (1941) N r.8  
S. 113/24* und Nr. 9 S. 129/34*. Erórterung iiber die 
Erteilung von Ausnahmegeiichmigungen. Die wichtigsten 
Anderungen des Ausbildungsplanes fiir die mit der SchieB- 
arbeit zu betrauenden Personen. Notwendigkeit einer ord- 
nungsmaBigen Bewetterung der Betriebe mit anstehender 
Kohle, in welchen mit Schnellzeitziindcrn geschossen werden 
soli. Voraussetzungen, unter denen Schnellzeitziinder und 
ummantelte W ettersprengstoffe sowie Schnellzeitziinder 
und nicht ummantelte W ettersprengstoffe in Betrieben mit 
anstehender Kohle verwandt werden kónnen. Bedingungen 
fiir die Verwendung von Gesteinssprengstoffen in reinen 
Gesteinsbetrieben.

Kohlen- und Gesteinstaub. Matla, W. P. M .: S t o f -  
b e s t r i j d in g  in f a b r ie k e n  en w e r k p la a ts e n .  IV. H e t 
g e b r u i k  van  s t o f m a s k e r s  a is  a a n v u l l e n d e  s to f -  
b e s t r i jd in g s m a a t r e g e l .  Ingenieur (Haag) 56 (1941) 
Nr. 9 S. G 19/23. Die Staubschutzmasken und ihre 
Wirkungsweise. Das Staubbindungsvermógen der Nase. 
Frischluft-Staubschutzgerate und Staubfiltermasken. Unter- 
weisung im Gebrauch und in der Pflege. Schrifttum.

Markscheidewesen. Brodde, August: W ir t s c h a f t -
l ic h k e i t  und K o m p aB m essu n g . Gluckauf 77 (1941) 
Nr. 16 S. 252/53*. Wiedergabe eines Kurvenblattes zur 
graphischen Bestimmung von Sohlen und Seigerteufen. 
Vorschlag zum graphischen Fehlerausgleich bei KompaB
messungen.

Aufbereitung und Brikettierung.
W  eifibleierz. Petersen, Wilhelm: S chw im m  a u f b e r e i 

tu n g  v o n  W e i B b l e i e r z  e n t h a l t e n d e n  H a ld e n -  
s a n d  en . Met. u. Erz 38 (1941) Nr. 7 S. 148/53. Korn- 
verteilung und Bleigehalte. Mikroskopische Untersuchung. 
Ergebnisse von Schwerkraft- und Schwimmaufbereitungs- 
versuchen.

Chemische Technologie.
Brennstoffpriifung. Thau, Adolf: D ie  P r i i f u n g

f e s t e r  B re n n s to f fe .  Brennstoff- u. Warmewirtsch. 23 
(1941) Nr. 3 S. 33/41. Kennzeichnung der wichtigsten 
Untersuchungsverfahren, wobei jeweils das betreffende 
Normblatt oder die Anleitung des Kokereiausschusses an- 
gefiihrt und fiir die noch nicht vereinheitlichten Bestim
mungen auf das neuere Schrifttum hingewiesen wird.

Gasreinigung. Leithe, F .: D ie S ta a ts m i jn e n - O t to -  
V e r fa h re n  z u r  E n ts c h w e f e lu n g  von  G ase n  und  
A u sw a sc h u n g  d e s  C y an s. Teil 3. Die Erzeugung von 
Alkaliferrocyanid. Teil 4. Vereinigung des Entschwefelungs- 
verfahrens mit dem Verfahren zur Auswaschung des Cyans 
aus dem Gase. Brennstoff-Chem. 22 (1941) Nr. 6 S .65/71*.

1 Einseiti? bedruckte AbzOze der Zeitschriftenschau fiir Karteizwecke 
•ind vom VerUg Oluckauf bei monatlichem Veraand zum Preite voo 2.50 
fOr dat Yierteljahr zu bczieheo.

Bildung und Gehalt von Cyanwasserstoff im Gas und im 
Ammoniakwasser. Nutzbarmachung des Cyanwasserstoffs 
zur Herstellung von Alkaliferrocyaniden. Ausnutzung der 
Cyanverbindungen im Kondensat und im Ammoniakwasser. 
Die Vereinigung beider Verfahren. Die chemisehen Um- 
setzungen, schematische Darstellung der Arbeitsweise; 
Betriebsergebnisse.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Rauchgas-Zwischenuberhitzung. Kaisling, F., und

H. Kahlert: R a u c h g a s - Z w is c h e n u b e rh i tz u n g  beim  
K o n d e n s a t io n s k r a f tw e rk .  Z. VDl 85 (1941) Nr. 16 
S. 373/80*. Schilderung des heutigen Standes der Rauchgas- 
Zwischenuberhitzung, die immer mehr an Bedeutung ge- 
winnt, im Blickfeld des gesamten Kraftwerksentwurfs mit 
allen Einfliissen auf Warmeverbrauch, Anlagekosten, Be
trieb und Gesamtptanung. Schrifttum.

Schxveifiverfahren. Zahn, B.: E le k tro s c h w e iB u n g . 
Z. VDI 85 (1941) S. 325/37*. Umfassender Uberblick iiber 
die elektrischen SchweiBverfahren und SchweiBmaschinen 
sowie iiber ihren zweckmaBigen Einsatz. Schrifttum.

Huttenwesen.
Eisenerzverhiittung. Paschke, Max, und Paul H ahncl: 

D ie s ta r k  s a u re . V e r h u t tu n g  k ie s e l s a u r e r e i c h e r  
E rz e . Stahl u. Eisen 61 (1941) Nr. 16 S. 385/92*. Merk- 
malc und wirtschaftliche Bedeutung des sauren Schmelzens. 
Verwendung von Sodaschlacke. Eisenausbringen, Schwefel- 
aufnahme, Koksverbrauch. EinfluB von Gestell- und Wind- 
temperatur, Erzbeschaffenheit, Schlackenmenge, Móller- 
vorbereitung. Beurteilung und Anwendungsbereich des 
Verfahrens.

Golderzlaugung. Irnhof, Karl: D ie  Z y a n la u g u n g  d e r  
k o m p le x e n  A rs e n - G o ld e rz e  aus den  G a n g e n  d es 
S o n n b lic k m a s s iv s  d e r  H o h en  T a u e rn . Met. u. Erz 
38 (1941) Nr. 7 S. 141/47*. Charakter der Tauern-Golderze, 
Adelsverteilung und Gehalt. Die friihere Verarbeitung der 
Erze. Ergebnisse von Laugungsyersuchen.

Chemie und Physik.
Kohlenoxydbcslimmung. W inter, Heinrich, und Bern

hard Braukmann: D ie K o h le n o x y d b e s tim m u n g  m it 
J o d p e n to x y d  in B ra n d g a s e n . II. Gluckauf 77 (1941) 
Nr. 17 S. 264/66. Kritische Besprechung der zu beachtenden 
VorsichtsmaBregeln, im besonderen Reinigung des Spiil- 
gases, Analysentemperatur, Sperrfliissigkeit, Vorlage und 
Ansauern der Jodlósung.

Schwefelbestimmung. Grotę, Friedrich: D ie B e s tim 
m u n g  d es  S c h w e fe ls  in  s u l f id is c h e n  E rz e n  d u rc h  
V e r b r e n n u n g  im S a u e r s t o f f s t r o n i .  Gliickauf 77 
(1941) Nr. 16 S. 253/54*. Beschreibung einer neuen Ver- 
suchsanordnung und Mitteilung der damit erzielten Ergeb
nisse.

B E R I C H T I  O ' U N G E N
1. In dem Aufsatz von M a lte r  iiber die »Kleinkurve«! 

ist in Abbildung 1 nicht r  =  3 m, sondern der Durcli- 
messer D =* 3 ni zu setzen.

2. In dem Aufsatz von K e g e l:  Unterhaltungskosten von
Abbaustrecken2 muB es auf S. 246, rechte Spalte unter 
A. a) heiBen: Die Unterhaltungskosten infolge
Primarwirkungen wachsen mit der Streckenlange m. 
Der Zusatz »je m Strecke« bezieht sich auf A. b) 
(Sekunda rwirkungen).

P E R S Ó N L 1 C H E S
Der Bergassessor W olfgang A lb re c h t  ist aus seiner 

Stellung ais stellvertretender Geschaftsfiihrer der Fach- 
gruppe Kalibergbau ausgeschieden und zum Haupt- 
geschaftsfiihrer des neugegriindeten Deutschen Salz- 
yerbandes in Berlin ernannt worden.

Gestorben:
am 13. April in GieBen der Diplom-Maschineningenieur 

Friedrich H o rn u n g , Lehrer an der Bergschule Moers, 
im Alter von 66 Jahren.

1 Oliickauf 77 (1941) S; 23S.
■ Oluckauf 77 (1941) S. 245


