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Erfahrungen mit Hartmetallschlagbohrern.
Von Betriebsdirektor Bergassessor Erich M u lle r ,  Bochum.

Auf den Schachtanlagen Friedlicher Nachbar und 
Dannenbaum der Gelsenkirchener Bergwerks-AG. in 
Bochum sind in mehreren Gesteinsbetrieben Hartmetall- 
schlagbohrer eingesetzt worden. Die mit diesen Bohrern 
gemachten Erfahrungen sollen im folgenden geschildert 
werden.

Einsatz in einer Richtstrecke.
Die erstinalige Verwendung von Hartmetallschlag

bohrern erfolgte auf der Zeche Friedlicher Nachbar in der 
Hauptrichtstrecke der S. Sohle bei der Auffahrung eines 
Abschnittes von 500 m Lange von der 1. zur 2. óstlichen 
Abteilung (Abb. 1). Um jede Abbauwirkung auszuschalten 
und den Ausbau einzusparen, verlegte man die Richtstrecke 
SOin in das Liegende von Flóz Sonnenschein. Das Oestein 
bestand wahrend der ersten 70 m der Richtstrecke aus fein- 
kórnigem Sandstein. Die Auffahrung des iibrigen, 430 m 
langen Teiles der Richtstrecke erfolgte in einer 8 m mach
tigen, auBcrordentlich harten Gesteinsbank aus grob- 
kórnigem, konglomeratischem Sandstein mit zonar ein- 
gelagerten Geróllen von Quarzit, Quarz und Kieselschiefer 
(Abb. 2 und 3). Das Einfallen der Schichten betrug 75° 
nach Nordwesten. Bei 12,8 m2 Ausbruch waren je m Richt
strecke 34 Bohriiieter erforderlich. Ais Sprengstoff diente 
Dynamit. Die Belegung belict sich bei dreischichtigem Be
trieb auf 11-12 Mann je Arbeitstag.
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Abb. 1. Grundrifi der óstlichen Richtstrecke der 8. Sohle. 
Zeche Friedlicher Nachbar.
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D er B e tr ie b  m it S ta h ls c h la n g e n b o h r e r n .
Bei der Auffahrung der Richtstrecke wurden zunachst 

die ublichcn Stahlschlangenbohrer mit Z-Schneide ein
gesetzt. Zur Bohrstaubbekampfung dienten Wasserspritz- 
diisen. Zur Erleichterung der Bohrarbeit standen mit PreB- 
luft betatigte Bohrhammerstutzen in Anwendung. Der 
Vortrieb der Richtstrecke bereitete in dem feinkórnigen 
Sandstein keine wesentlichen Schwierigkeiten. Die Vor- 
triebsleistung betrug 9 -9 ,7  cm je Mann und Schicht.

Abb. 2. Schnitt durch die Richtstrecke.

Abb. 3. Konglomeratischer Sandstein,
Liegendes von Flóz Sonnenschein.

Nachdem die Richtstrecke den harten, konglomera- 
tischen Sandstein erreicht hatte, trat ein starker Abfall der 
Bohrleistung der Schlangenbohrer ein. Die Bohrer wurden 
bereits nach 20-30 cm Bohrleistung stumpf. Um in dem 
konglomeratischen Sandstein ein Bohrloch von 1 m Tiefe her- 
zustellen, waren ein mehrmaliges Auswechseln des Bohrers 
und ein Zeitaufwand von durchschnittlich 1/2 h erforderlich. 
Hinzu kam, daB das Gebirge kliiftig und zeitweise wasser- 
fuhrend war, so daB sich die Bohrer leicht festklemmten 
und erst nach miihseliger und zeitraubender Arbeit wieder 
freigemacht werden konnten. Haufig mufiten Ersatzlócher 
gebohrt werden. Infolge der starken Abnutzung der Bohrer- 
schneiden erzielte man nur noch Bohrlócher von 0,80 bis 
1,20 m Tiefe und Abschlage von durchschnittlich 1 m 
Lange.

Der Bedarf an Schlangcnbohrern war auBcrordentlich 
hoch. Um einen Abschlag von 1 m Lange abzubohren, be- 
nótigte man 180 -  200 scharfe Bohrer. Der Gesamteinsatz an 
Schlangenbohrern in der Richtstrecke betrug 400 bis 
500 Stiick. Die Verwendung schwerer Bohrhammer hatte 
viele Bohrerbriiche zur Folgę, ohne die Bohrleistung 
wesentlich zu verbessern. Auch die Versuche, durch sorg- 
faltigeres Harten der Bohrerschneiden oder durch eine An- 
derung der Schneidenform eine Erhóhung der Bohrleistung 
zu erzielen, blieben ohne Erfolg. Die Vortriebsleistung ging 
in dem konglomeratischen Sandstein auf 6 cm/Mann und 
Schicht, also um 33 0/0 zuriick.
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Da zur Ausrichtung der S. Sohle ein beschlcunigter 
Vortrieb erreicht werden mtiBte und auch mit Riicksicht 
auf die hohe Tem peratur in der Richtstrecke ein baldigcr 
Durchschlag erwunscht war, ergab sich die Notwendigkeit, 
an Stelle der Stahlbohrer Hartm etallbohrer einzusetzen.

V e rs u c h e  m it H a r tm e ta l l s c h la g b o h r e r n .
Die Versuche mit Hartmetallschlagbohrern in der 

Richtstrecke begannen zu Kriegsbeginn im September 1939. 
Das Bohrgestange bestand aus normalen Stahlhohlbohrern 
von 25 mm Aufiendurchmesscr und 5 mm Spiilkanal, deren 
Kopfcnden mit einem Gewinde versehen waren. Auf die 
Hohlbohrer wurden Wall ram-Hartmetallschlagbohrer, deren 
Schneiden mit Widiametall besetzt waren, aufgeschraubt 
(Abb. -1). Die Abfórderung des Bohrmehls erfolgte mit 
Wasserspiilung.

Abb. 4. Hartmetall- 
schlagbohrer mit 

Inncngewindc.

Abb. 5. Hartmetall- 
schlagbohrer mit 

Innengewinde in ver- 
besscrter Ausfiihrung.

Die ersten Versuchc, die neben der Eignung der Hart- 
metallśćhlagbohrer die giinstigstc Schneidenform ermitteln 
sollten, zeigten, dal? die Schlagbohrcr mit EinżclmeiBcl- 
Schncide in dem harten Sandstein leicht ausbrachen und 
daher ungeeignet waren. Es folgten Versuchsbohrimgen 
mit DoppelmeiBel- und Kreuzmeifielschneiden. Sie ergaben 
mit den KreuzmeiBelschnciden hóhere Leistungen, weil dic 
KrcuzmeiBelsclmciden den Bohrlochquerschuitt besser fiill- 
ten und sich in Rissen und Kliiften nicht festklemmten. Die 
erzielten Bohrleistutigen betrugen im Durchschnitt der Vcr- 
suchsbohrungcn bei Hartmetallbohrern mit DoppehneiBel- 
schneide 9—10 cm/min, bei Hartmetallbohrern mit Kreuz- 
meificlschneide 10—11 cm/min. Demgegenubcr crreichten 
Stahlschlangenbohrer mit Z-Schneide unter gleichen Be
dingungen nur Leistungen von 2 - 4  cm/min.

Bei den- folgenden Versuchen, die sich iiber einen 
Monat erstreckteń, kamen 0 Hartm etallbohrer mit Kreuz- 
meificlschncide zum Einsatz. Samtliche Hartmetallbohrer 
erreichten Bohrleistungen von mehr ais 100 m, ohne resttos 
verbraucht zu sein. Der SeitenverschIeiB betrug 4 - 5  mm, 
der Hóhenverschleifi belief sich auf 3 - 4  mm je 100 Bohr- 
meter. Es zeigte sich, daB das Widiametall den hohen Be- 
anspruchungen des schlagenden Bohrens gewachsen war 
und die Verbindung zwischen Widiabesatz. und Bohrer- 
kórper ausrcichte, um ein vorzeitiges Ausbrechen der Hart- 
metallschneiden zu verhindern.

Der erste Versuchsmonat lieB klar die Uberlegenheit 
des Hartmetallschlagbohrcrs erkennen, mit dessen Hilfe 
wieder Bohrlócher von 2,50 m Tiefe hergestellt und Ab- 
schlage von 2,00- 2,20 m Lange erziclt werden konnten. In
folge der geringen Abnutzung der Hartmetallschneiden 
kam das haufige Umsetzen beim Bohren in Fortfall. Auch 
das lastige Festklemmen der Bohrer trat nicht mehr ein. 
W ahrend bisher fiir die Fertigstellung eines Abschlages von
1 ni Lange 12 Bohrschichten erforderlich waren, brauchten 
nach Einsatz der Hartm etallbohrer fiir das Abbohren eines
2 m langen Abschlages nur noch 6 Bohrschichten aufge- 
wendet zu werden. Nach einer Versuchsdauer von U/® Mo
naten entschloB sich daher die Zeche Fricdlicher Nachbar, 
die Richtstrecke der 8. Sohle vollst;indig mit Wallram-Hart- 
metallschlagbohrern auszuriisten.

W ahrend die Hartm etallbohrer den Betricbserforder- 
nissen entsprachen, war das Bohrgestange noch unzu- 
reichend. In der Mitte der Bohrstangcn traten in gróBerer 
Zahl Schwingungsbruche auf, weil die gebrauchlichen 
Hohlbohrer zu starr warert und das verwendete Materiał 
den schweren Schliigen der Bohrhainmer in dem harten 
Gestein keinen ausreichenden W iderstand entgegensetzen 
konnte. Es ergab sich daher dic Notwendigkeit, Bohr- 
stangen einzusetzen, welche den starken Dauerbean- 
spruchungen gewachsen waren und in etwa die lange 
Lebensdauer der Schlagbohrer erreichten. Ferner mulJte 
das Gewinde ais Verbindung zwischen Schlagbohrer und 
Bohrstange beseitigt werden, weil in groBem Umfange 
Briiche im Gewinde zu verzeichnen waren. Im weiteren 
Vcrlauf der Versuche wurden Bohrstangcn eingesetzt, 
deren AuBendurchmesser auf 32 mm erhóht und deren 
Spiilkanal auf 16 mm erweitert war. Diese Bohrrohre be- 
wahrten sich. Die Schwingungsbruche lieBen in der Folge- 
zeit stark nach.

An Stelle des Gewindes trat am Kopfende des Bohrcrs 
cin Konus, in den ein Nippel paBte, dessen Kopf mit einem 
Gewinde zum Aufschrauben cles Schlagbohrers versehcn 
war (Abb. 5—7). Das Gewinde zwischen Schlagbohrer und 
Bohrernippel erwies sich gleichfalls ais unzweckmafiig und 
kam deshalb spiiter ebenfalls in Fortfall. Damit bildete sich 
die endgiiltige Form des Schlagbohrers mit Konus ohne 
Gewinde heraus (Abb. S).

Abb. 6. Bohrernippel 
mit Gewinde.

Abb. 7. 
Schlagbohrer und Nippel 

zusam mengesch raubt.

Bei einer Beschadigung des Einsteckendes war stets 
das Herausfórdern der ganzen Kohrstange erforderlich. 
Eine Trennung von Bohrstange und Einsteckende erschien 
daher angebracht. Ein besonderer Nippel ais Einsteckende, 
gleichzeitig zurA ufnahm e desSpulkopfes, kam aus diesem 
Grunde zur Ausbildung (Abb. 9).

D as h e u t ig e  H a r tm e ta l l b o h r g e r a t  u n d  d ie  m it ihm 
g c m a c h te n  E r f a h ru n g e n .

Das heutige Bohrgerat ist dreiteilig und besteht aus 
Schlagbohrer, Bohrrohr und Spiilkopfnippel (Abb. 10).

Der Hartmetallschlagbohrer ist in seiner iiblichen Form 
ais KreuzmeiBelschneide ausgebildet. Die Schneiden sind 
mit plattenfórmigen Hartmctalleinsatzen versehen, die in 
besondere Schlitze eingelassen und hart verlótet sind. Die 
durchgehende Mittelschneide besteht aus 3 Teilen zur Ver- 
hinderung ungunstiger Spannungen beim Einlóten der 
Hartmetallplattchen. Rechtwinklig schlieBen sich zwei
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kurze, das Kreuz bildende Schneiden an. Die Hartmetall- 
cinsatze sind von dcm Stahlkórper des Schlagbohrers so
weit umschlossen, dali nur die Schneidenkanten frei bleiben. 
Die Hóhe der Plattcheh betragt 14 mm. Ais gunstigster 
Sclnieidenwinkel, worunter man den Winkel versteht, den 
die beiden Flachen der schneidenden Kante bilden, hat 
sich bei hartem Sandstein cin Winkel von 105--110° lieraus- 
gestellt. Ein spitzerer Sclnieidenwinkel erinóglicht unter 
Umstanden hohere Bohrleistungen, fiihrt aber leicht zum 
Ausbrechen oder Absplittern des Hartmetalls.

Abb. 8. Hartmetall- 
schlagbohrer mit Konus 

in der heutigen Form. Abb. 0. Spiilkopfnippel.

Der Kórper des Schlagbohrers besteht aus Spezialstahl 
von hoher Verschlei(5festigkeit. Fiir die Wasserzufuhr dient 
eine zentrale Bohrung, die sich in zwei Spulkanale ver- 
zweigt. Die W asseraustrittslócher liegen unterhalb der 
Schneidenkanten, so dafi Verstopfungen durch das Bohr- 
melil nicht eintreten kónnen. Die Abfórderung des Bohr- 
mellls erfolgt durch vier seitliche Nuten, die so grofi be- 
messen sind, daB der Vorschub des Bohrgestiinges durch 
das Bohrmehl nicht behindert wird. Geliefert werden die

I
Abb. 10. Das dreiteilige 

Hartmetall- 
schlagbohrgerat.

Abb. U. Hartmctall- 
schlagbohrer mit 212 m 

Bohrleistung in 
konglomeratischem 

Sandstein.

Hartmetallschlagbohrer mit 42, 45 und 48 mm Dmr. Urn den 
durch das Bohrrohr bedingten Mindestdurchmesser von 
34 mm móglichst spat zu erreichen unii eine lange 
Lebensdauer des Schlagbohrers zu erzielen, kommen durch- 
weg Schlagbohrer von 4S mm Dmr. zum Einsatz. Ais 
Lebensdauer der Hartmetallschlagbohrer sind auf Grund 
eingehender Versuche in hartem, konglomeratischem Sand
stein durchschnittlich 140—180 m ermittelt worden. In zahl
reichen Fallen haben sich Bohrleistungen von mehr ais 
200 m ergeben. So hat der in Abb. 11 dargestellte Schlag
bohrer Nr. 6542 in dem harteii, konglomcratischen Sand
stein der erwahnten Richtstrecke 212 m abgebohrt.

Das Scharfen der abgenutzten Bohrer erfolgt mit Hilfe 
einer Werkzeugschleifmaschine, die mit zwei Silicium- 
Carbid-Scheiben von verschiedener Kórnung aiisgeriisfet 
ist. Die grobkórnige Scheibe dient zum Voisclileifeu, die 
feinkórnige zum Nachschleifen. Eine Schneidenlehre er- 
móglicht die Innehaltung des richtigen Schneidenwinkels. 
Das Nachschleifen der Schneiden ist je nach der Hiirte des 
Gesteins nach S—12 Bohrmetern erforderlich. Wichtig fiir 
die Lebensdauer des Hartmetallbohrers ist eine gute Aus
bildung des Schleifers. Ein geiibter Schleifer kann einen 
Bohrer bis zur vólligen Abnutzung 15- lSmal nachschleifen. 
Der Zeitaufwand fiir das Nachschleifen eines Hartmetall
bohrers betragt durchschnittlich 5 - 6  min.

Ais Bohrrohre stehen nahtlos gezogenc Rohre aus 
Spezialstahl in Anwendung. Beide Enden sind im Inneren 
zur Aufnahme des Schlagbohrers bzw. des Spiilkopfnippels 
konisch gearbeitet. Der Konus ist an beiden Seiten gleich, 
so dali man die Bohrrohre beliebig mit den Enden ver- 
tauschen kann. Geliefert werden die Bohrrohre in Ab- 
stufungen von 80 Zentimetern. Anfangs traten liaufig 
Schwingungsbruche an der Stelle auf, wo der Konus im 
Bohrrohr endet. Darauf wurde das Konusende am Schlag
bohrer und Spiilkopfnippel nochmals konisch abgedreht 
(Abb. 8 und 9) mit dem Erfolg, dafi sich heute derartige 
Briiche erst nach 120—150 Bohrmetern einstellen. Es w ird  
dann ein neuer Konus eingestaucht, worauf das Bohrrohr 
wieder betriebsfertig ist. Der Abfall betragt 7—10 cm Rohr. 
Briiche in der Mitte des Bohrrohrs sind nach dem Einsatz 
von Rohren aus Spezialstahl nur noch ganz Seiten vorge- 
kommen. Sie werden meist dadurch verursacht, dali der 
Hauer, um die Zeit fiir das Einwecliseln eines liingeren 
Bohrers zu sparen, sofort mit einem Bohrrohr von 2,20 m 
Lange beginnt, statt zunachst einen Anfaugsbohrer von 
1,40 m Lange zu benutzen. Die Lebensdauer der Bohrrohre 
aus Spezialstahl ist mit 1600-2000 Bohrmetern ermittelt 
worden.

Der ais Verbindung zwischen Bohrrohr und Bohr- 
hammer dienende Spiilkopfnippel (Abb. 9) ist yorliiufig 
noch die schwachste Stelle des Bohrgestiinges. Dic Lebens
dauer des Spiilkopfnippels betragt 80— 120 Bohrnieter. Am 
haufigsten sind Briiche am Bund oder an der Austrittsstelle 
des Spiilkanals. ZweckmaBig werden daher immer einige 
Spiilkopfnippel in Bereitschaft gehalten. Da sich der bis- 
herige Werkstoff ais zu weich erwiesen hat, soli in Zukunft 
auch bei der Herstellung der Spiilkopfnippel legierter 
Spezialstahl Verwendung finden, der eine langere Lebens^ 
dauer gewahrleistet. Um den Verschleifi der Gummiringe 
des Spiilkopfes herabzumindern, sind mit gutem Erfolg 
Spiilkopfnippel mit verchromtem Spiilkopfsitz zum Ein
satz gekommen.

Obwrohl das Hartmetallbohrgerat aus drei Teilen be
steht, ist bei der Schlag- und Umsetzarbeit keine Beein- 
trachtigung der Bohrleistung eingetreten, da die Konusse 
beim Boliren vóllig fest sitzen. Dabei laBt sich jedes 
Konusende mit leichten Hammerschlagen ohne Material- 
beschiidigung vom Bohrrohr lósen, wenn dies fiir die Aus- 
wechseltuig erforderlich ist. Vielmehr hat sich tlie 
dreiteilige Ausbildung des Bohrgerats ais besonders 
vorteilhaft erwiesen. Bei der Verwendung der iiblichen 
Stahlbohrer muB bei Abnutzung der Schneide oder Be- 
schadigung des Einsteckendes stets der ganze Bohrer zu
tage geschafft werden. Die stumpfen Hartmetallbohrer und
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verbrauchten Spiilkopfnippel kónnen dagegen, ohne beson- 
dere Transportkosten. 7.11 verursachen, nach iibertage ge- 
bracht und dort gescharft bzw. nacbgearbeitet werden, 
wahrend die Bohrstangen vor O rt bleiben. Das wagenweise 
erfolgende A11- und Abfórdern von Bohrern kommt daher 
bei dem H artnietallbohrgerat vóllig in Fortfall.

Von erheblicher Bedeutung fiir die Lebensdauer des 
gesamten Bohrgestangcs ist die richtige Wahl des Bohr- 
hammers. Zunachst wurden die fiir die Schlangenbohrcr 
beschafften schweren Bohrhamtner von 18 kg Gewicht auch 
bei den Hartnietallschlagbohrern benutzt. Infolge der 
harten Schlage splitterten die Hartmetallplattchen oder 
brachen ganz aus. Nachteilig waren die schweren Hammer 
auch fiir die Bohrstangen. Spater wurden schnellgehende 
Bohrhannner von 15 kg Gewicht verwendet, deren Einsatz 
bessere Bohrleistungen und eine geringere Abnutzung des 
Bohrgestangcs zur Folgę hatte.

B e t r ie b s e r g e b n  issse  be i d e r  A u f fa h ru n g  
d e r  R ic h ts t r e c k e .

Die geschilderte Entwickhmg des Bohrgerats und dic 
erforderlichen Vcrsuche im Dauerbetrieb mit den ver- 
schiedenśtęn Schlagbohrern und Bohrstangen in der Richt
strecke der 8. Sohle erstreckten sich iiber ein halbes Jahr. 
Schwierigkeiten ergaben sich durch Bohrer- und Bolir- 
stangenbriiche, ungenugende Anlieferung und falsches 
Scblcifen. Wegen Materialmangels mufite zeitweise wieder 
mit Schlangenbohrern gebohrt werden. Erst ais das Bohr- 
geriit in der heutigen Form herausgebildet war, kónnte die 
Auffahrung der' Richtstrecke ausschliefilich mit Hartmetall- 
bohrern erfolgen.

Bei der Auffahrung der Richtstrecke miissen daher drei 
Abschnitte unterschicden werden (Abb. 1):

1. Abschnitt 145 m Auffahrung mit Schlangenbohrern,
2. „ 189 111 Versuche mit Hartinetallbohrern,
3. „ 103 m Vollbetricb mit Hartinetallbohrern.

Die erzielten Durchschnittsleistungen betrugen: 
im 1. Abschnitt 8,6 cm/Mann und Schicht,
» 2- » 9,8 cmj  „ „ „ ,
„ 3. „ 11,7 c i i i /  „ „

Obwohl die Richtstrecke im 2. und 3. Abschnitt in der 
harten Konglomeratbanlc vorgetrieben wurde, ergab sich 
schon im 2. Abschnitt durch den Einsatz der Hartmetall- 
schlagbohrer ein Ansteigen der Leistung 11111 14 "/o, trotzdem 
sieli hier auch noch die Versuchsschwierigkeiten geltend 
niachten. I111 3. Abschnitt erhóhte sich die Leistung infolge 
der Venyendung des eiidgiiltigen Bohrgerats weiter 11111 
22o/o auf 36 o/o.

Entsprechend der Leistungssteigm uig verringerte sich 
der Schichtenaufwand. Er betrug je ni Richtstrecke bei 
einer Belegting von 11 M ann/Tag:

im 1. Abschnitt 11,6 Schichten je 111,
» “■ ji 10,2 ,, ,, , ,,
»> 3. ,, *̂,0 ,, ,, , ,.

Danacli kónnte bereits. im 2. Abschnitt eine Schichten-
ersparnis je 111 Richtstrecke von 1,4 Schichten erreicht 
werden, die sich im 3. Abschnitt auf 3,1 Schichten/m er
hóhte. Diese Schichtencinsparimgen waren um so bedeut- 
samer, ais die Neuauffahrung immer langer, die W etter- 
temperaturen immer unangenehiner, die Vortriebsbedin- 
gungen insgesamt also im Laufe der Zeit immer 1111- 
giinśtiger wurden.

Durch den Einsatz der Hartm etallbohrer im 2. und
3. Abschnitt kohnten 770Gesteinshauerschichfen eingespart 
und der Durchschlag 3 Monate friiher erzielt werden. Da 
die Kosten je Bohrmeter bei Stahlbohrern und Hartmetall- 
bohrern, wie weiter unten dargelegt wird, nahezu gleich 
sind, belief sich die Einsparting im 2. und 3. Abschnitt der 
Richtstrecke bei einer Auffahrung von 352 111 mit Hart- 
inetallbohrern bei 12 M l  Lohnkosten je Gesteinshauer- 
schicht auf 26,25 M l  je m Richtstrecke. Unberiicksichtigt

blieb dabei der Minderverbrauch an Prefiluft fur die Be- 
wetterung der Richtstrecke, der sich durch den um 3 Monate 
friiher erreichten Durchschlag ergab.

Einsatz in Querschlagen.
Die gitnstigen Ergebnisse mit Hartmetallschlagbohrern 

auf der Zeche Friedlicher Nachbar gaben Veranlassung, 
auch auf der Zeche Dannenbaum derartige Bohrer zu ver- 
wenden. Der erste Einsatz erfolgte im November 1940 in 
der 2. westlichen Abteilung bei der Auffahrung des Quer- 
schlages Ort 3 von Flóz Jobami nach Flóz Priisident 
(Abb. 12). Das zu durchfahrende Gestein bestand aus 
hartem, feinkórnigem Sandstein mit hohem Quarzanteil 
und kiesigem Biiidemittel. Die Gesteinsschichtcu fielen mit 
40° nacli Norden ein. Die Abmessungen des Querschlages 
waren 2,30 111 Sohlenbreite und 2,10 in Hóhe. Fiir das Ab- 
bohren von 1 111 Querschlag wurden 25 Bohrmeter benótigt. 
Ais Sprengstoff stand Donarit I in Benutzung. Die Belegung 
des Querschlages betrug 4 Mann auf 2 Schichten.
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Abb. 12. Schnitt durch die 2. westlicjie Abteilung, Siidfeld, 

der Zeche Dannenbaum.

Die Auffahrung des Querschlages erfolgte zunachst 
mit Hilfe von Stahlbohrern und Spiilróhrchen unter Ver- 
wendung von PreBluftbohrhammerstiitzen. Infolge der 
Hartę des Gesteins traten beim Bohrbetrieb mit Stahl- 
bohrern erhebliche Schwierigkeiten auf. Die Lebensdauer 
der Stahlschneiden betrug im Durchschnitt nur 40-60  cm. 
Die schnę!le Abnutzung und der starkę Seitenverschleil) 
der Bohrerschneiden lieBen vielfacli das Nachsetzen eines 
Bohrers der nachsten Sttife nicht mehr zu, so dafi im 
Hóchstfalle Bohrlócher von 1,50 m Tiefe und Abschlage 
von 1,10-1,30 111 Lange erreicht werden konnten. Das 
haufige Auswechseln und Festklemmen der Bohrer be- 
dingte einen erheblichen Arbeitsaufwand und hatte ein 
starkes Absinken der Vortriebsleistung zur Folgę.

Die darauf angestellten Bohrversuche mit Hartmetall- 
bolirern ergaben Bohrleistungen von 1 1 -1 2  cm/min gegen- 
iiber 6 - 7  cm/min mit Stahlbohrern. Da sich auch hier eine 
wesentliche Oberlegenheit der Hartm etallbohrer zeigte, 
wurde der Qucrschlag mit dem neu entwickelten, drei- 
teiligen H artnietallbohrgerat ausgeriistet. Nachdem der 
Querschlag wahrend der 1. Halfte des Versuchsmonats mit 
Stalilvollbohrerii aufgefahren worden war, erfolgte sein 
weiterer Vortrieb wahrend der 2. Halfte des Monats mit 
Hartnietallschlagbohrern. Die Vortriebsleistung stellte sich 
mit Vollbohrern auf 10,69 cm/Mann und Schicht, mit Hart- 
metallbohrern auf 14,82 cm Mann -und Schicht. Dii: 
Leistung stieg durch die Verwendung der Hartmetallbohrer 
um 38,60,0.
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Ais auf O rt 3 Flóz Prasident erreicht war, wurden dic 
Querschlage Ort 4 und O rt 5 yon Flóz Wilhelm nach Flóz 
Johann in den gleichen Abmessungen unter Verwendung 
von Hartmetallbohrern getrieben. Das Gestein bestand mit 
Ausnahme einer 2 m machtigen Sandschieferbank im 
Liegenden von Flóz Wilhelm aus sehr hartem, quarzitischem 
Sandstein. Da die glciche Gcstcinspartic auf Ort 3 mit 
Stahlbohrern durchfahren worden war, ergaben sich ein- 
watidfreic Vergleichsmóglichkeiten zwischen den beiden 
Bohrerarten.

Die erzielten Vortricbsleistungen betrugen
auf O rt 3 mit Vollbohrern 13,7 cm/Mann und Schicht,

„ „ 4 „ Hartmetallbohrern 18,S „ „ „ „ ,
„  ,, 5 ,, Hartmetallbohrern 10,5 ,, „ „ „
Dic erreichte Leistungssteigerung belief sich auf 39,8 o/o.

Eine Gegen,uberstellung der durch Materialverbrauch 
und Nachschtnieden bzw. Nachschleifen der Bohrer-
schneiden entstandenen Kosten, bezogen auf eine Auf
fahrung von 90 m einspurigen Querschlag in hartem, quar- 
zitischem Sandstein, ergab je Meter Querschlag:

bei bei
Stahlbohrern Hartmetallbohrern

mi mi
an M aterialaufwand . . 1,38 8,76
ftir Nach«chnrfen . . . 8.25 0,44

in«ges.: 9,63 9,20

Ais Selbstkosten wurden fiir das Nachsehmicden einer 
Stahlbohrerschneide 0,20 M l,  fiir das Nachschleifen einer 
Hartmetallkrone 0,40.jtf,/( ermittelt.

Wie die Aufstellung zeigt, sind die Materialkosten bei 
den Stahlbohrern trotz ihrer starken Abnutzung infolge des 
im Verhaltnis zum Hartmetall niedrigen Kilopreises fiir 
Bohrstahl gering. Die Kostenlióhe wird dagegen ungunstig 
beeinflufit durch das jcwęils nach 0,40—0,60 Bohnnetern 
notwendige Nachschmicden der Stahlbohrerschneiden. Um- 
gekehrt liegen die Materialkosten bei den Hartmetall
bohrern trotz ihrer langen Lebensdauer hocli, da der Preis 
je Bohrkrone recht erheblich ist. Ais Ausgleich sind die 
Kosten fiir das Nachscharfen gering, da ein Nachschleifen- 
der Schneiden im Durchschnitt erst nach 10 in erforderlich 
ist. Kostenmafiig ergibt sich also fiir die Herstellung von 
einem Bohrmeter durch Stahlbohrer und durch Hartmetall- 
kronen kein grofier Unterschied. Er stellt sich im vorIiegen- 
den Falle auf 1,7 ifipf zu Gunstcn des Hartmetallschlag- 
bohrers.

Die Ubcrlegenheit des Hartmetallschlagbohrcrs liegt 
vielmehr in der hóheren Bohrleistung, die sich in der Ge- 
dingefestsetzung auswirkt. Das Gedinge betrug im Quer- 
schlag O rt 3, der mit Stahlvollbohrern aufgefahrcn wurde, 
98-5U l je m Querschlag einschliefilich Sprcngstoff. In den 
Qucrschlagen auf Ort 4 und O rt 5 brauchten auf Grund der 
mit den Hartmetallbohrern erreichbarcn hóltercn Vortricbs- 
leistung im Durchschnitt nur 7S M l  je m Querschlag ge- 
zahlt zu werden. Da die iibrigen Kosten bei Stalli- und 
Hartmetallbohrern, wie dargelegt wurde, nahezu gieich 
blieben, ergab sich durch den Einsatz der Hartmetallbohrer 
eine Ersparnis je m Querschlag von 20 M l.  Eingespart 
wurden ferner je m Auffahrung 2,1 Gesteinsliaiterschichten, 
die andenveitig zum Einsatz kommen konnten. Der bei der 
Fertigstellung von 90 m Ortsquerschlag erzielte Zeitgewinn 
belief sich auf rd. 2 Monate.

Von den Gesteinsfiihrcrn wurde die Einfiilirung der 
Hartmetallbohrer in jedem Falle begriiflt. Sie erkannten 
sehr bald, dali das planmaliige Bohrcn mit dem Hartmetall- 
bohrgerat eine wirkliche Arbeitserlcichterung darstellt. Da 
sich unter gleichen Auffahrungsvcrhaltnissen bei gerin- 
gerem Arbeitsaufwand eine hóhere VortriebsIeistung er- 
zielen liefi, wurde die erwahnte Gcdingeherabsetzung ohne 
Widerspruch hingenommen.

Einsatz in einem Aufbruch.
Dic Erfolgc in sóhligen Gesteihsbctricben fiihrten zu 

dem Eutschluli, Hartmetallschlagbohrer auch beim Ab
teufen und Aufbrechen eines Stapels cinzusetzen. Der 
Stapelsumpf und ein Teil des Aufbruches waren im 
Liegenden von Flóz Finefratt in der 1. óstlichen Abteilung 
der 7 Sohle der Schachtanlage Friedlicher Nachbar her- 
zustellen. Bei dem zu dtirchfahrenden Gestein handelte es 
sich um ein auBerordentlich liartes, m ittelgrobes Quarz- 
konglomerat mit Geróllen aus Quarz, Kieselschiefer und 
Quarzit, verbunden durch ein sandig-k.ieseliges Binderiiittel 
(Abb. 13).

Abb. 13. Grobkórnigcs Quarzkongloiiierat, 
Liegcndes von Flóz Finefrau.

Sowohl beim Abteufen des Sumpfes ais auch beim 
Hochbfechen des Stapels bewahrten sieli die Hartmetall- 
bohrer gut. Wahrend die verglcichsweise benutzteri Stahl- 
schlangenbohrer bereits nach 20 25 cm Bohrleistung aus- 
fielen, konnten mit den Hartmetallbohrern Abschliige von 
1,50 m Lange ohne Schwierigkeiten abgebohrt werden. Ein 
Nachschleifen der Hartmetallbohrer war nach 6 8 Bohr- 
metern erforderlich.

Die Versuche, das Bohrwasser beim Aufbrechen mit 
Hilfe eines Blcchtellers abzufangen, durch dessen Mitte 
die Bolirstange gefiihrt wurde, waren wenig erfolgrcich. 
Der Teller, der zur Abdichtung auf einem Spiilkopf 
befestigt und mit einem Schlauch zum Abfiihren des Bohr- 
wassers yersehen war, behinderte die Bohrarbeit, ohne das 
Tropfwasser restlos aufzufangen. Er kam daher wieder in 
Fortfall. Um eine Belastigung der Leute durch das Sptil- 
wasser nach Móglichkeit zu yerhindern, wurde die Firste 
des Aufbruchs stets etwas scjlrag gestcllt, so clafł das 
Bohrwasser seitlich abtropfte. Lediglich zum Schutz gegen 
Spritzwasser aus dem Spiilkopf wurde eine Blechab- 
kleidung auf den Haltesciirauben des Bohrhammers an- 
gebracht.

Die erzielten Bohrleistutigen betrugen mit Schlangen- 
bohrern 2 - 3  cm/min, mit Hartmetallbohrern 6—8 cm/min. 
Die Vortricbsleistung erhóhte sich infolge der Verwendung 
der Hartmetallbohrer um 41 o/o.

Stahlersparnis.
Nęben der grólkren VortriebsIeistung und den gerin

geren Auffahrungskosten ergab sich ais weiterer Yorteil 
der Hartmetallschlagbohrer ein gewichtsmafiig geringerer 
Einsatz an Bohrgerat und ein wesentlich niedrigerer Ver- 
brauch an Bohrmaterial. So waren auf der Zeche Fried
licher Nachbar in der erwahnten Richtstrecke bei dem Be
trieb mit Schlangenbohrern gleichzeitig rd. 3000 kg Bohr
stahl eingesetzt, wahrend fiir dic Ausriistung der Richt
strecke mit Hartmetallbohrern 250 kg benótigt wurden, 
wobei es sich im zweiten Falle allerdings um legierten 
Spezialstahl handelte. Der Gewichtseinsatz und dam it der 
Aufwand an Kennziffern betrug bei den Hartmetallbohrern 
somit nur 8<>u der bei der Verwcndung von Stahlbohrern 
erforderlichcn Stahlmengc.
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Entsprechend der langen Lebensdauer und dem ge
ringen gewichtsmafiigen Einsatz stellte sieli der Verbrauch 
an Bolirstahl je m Richtstrecke bei dem Hartmetallbohr- 
gestange auf 1,2 kg gegeniiber 7,1 kg  bei Stahlbohrern. 
Er belief sich also bei den Hartmetallbohrern nur auf Vo 
der bei Stahlschlangenbohrern erforderlichen Stahlmenge. 
In den genannten Querschlagen der Schachtanlage Dannen- 
baum betrug bei den Hartmctallschlagbohrerii der Ge- 
wichtseinsatz 7io l|nd der Stahlverbrauch 1/ s der bisher be- 
nótigten Stahlmenge.

Bohrstaubbekampfung.
Ais Vorteil des Hartm etallbohrgerats ist ferner die 

rcstlose Bindung des beim Bohren anfallenden Gestein- 
staubes zu erwahnen. Da die Spiilung zwangslaufig erfolgt 
und das Bohrmehl, wie bei jedem Hohlbohrer mit Spiil- 
kopf, schon auf der Bohrlochsohle vóllig durch das Spiil- 
wasser gebunden wird, ist stets eine einwatjdfrcie 
Bohrstaubbekampfung gewahrleistet. Hinzu kommt, dafi 
das von den Hartmetallbohrern losgeschlagene Bohrklcin 
erheblich grober ist, ais das bei Stahlbohrern anfallende

Bohrmehl, so dafi der Anteil des fiir die Lunge gefahr- 
lichen feinsten Staubes bei dem Hartmetallbohrmehl 
wesentlich niedriger liegt. So ergaben Siebanalysen bei 
Bohrmehl von Hartmetallschlagbohrern einen um 30 o/o ge- 
ringeren Anteil an Staub unter 00 ,u.

Der Einsatz des Hartm etallbohrgerats liefert daher 
einen wertvol!en Beitrag zur Gesteinsstaubbekampfung.

Z u s a m m e n fa ś s u n g .
Es werden mehrere Gesteinsbetriebe beschrieben, in 

denen Hartm ctallschlagbohrer zum Einsatz gelangt sind. 
Der Bohrbetrieb vor und nach Einfiihrung der Hartmetall- 
schlagbohrer sowie die Entwicklung cles Hartmetallschlag- 
bohrgerats werden geschildert und die Erfahrungen auf 
Grund einer fast zweijahrigen Betriebsdauer mitgctcilt. 
Durch die Einfiihrung der Hartinetallschlagbohrer sind 
neben einer betrachtlichen Stalilersparnis und einer Ver- 
besserung. der Gesteinsstaubbekampfung in den beschrie- 
benen Betrieben erhebliche Leistungssteigerungen und da- 
mit wesentliche Schichtcneinsparungen erreicht worden.

Ober die Verwendung von Hartmetallen zum schlagenden Gesteinsbohren untertage1.
Von Dr.-Ing. H erbert J e s c h k e  VDI, Duisburg.

Unter Hartinetall im Sinne der folgenden Ausfiihrungen 
ist ein W olfram-Karbid zu verstehen, das unter Bcigabe 
eines Hilfsmetalles, namlich von Kobalt, in einem beson
deren Vcrfahren gesintert wird und dam it das Ausschcn 
eines Metalles erhalt. Derartige Hartmetalle werden von 
einer Reihe von Firmen unter verschiedencn Handcls- 
bezeichnungen, wie Widia, Bóhlerit, Titanit usw., in den 
Handel gebracht. Da das Hartinetall keinerlei Eisen ent- 
liiilt, ist die Bezeichnung »Widiastahl«, die man des ófteren 
liórt, nicht am Platze. Man mufi sich vollstandig von der 
Vorstcllung frei machen, dafi es sich um cin Erzeugjnis der 
Stahlindustrie handelt. Infolgedessen sind auch viele Er
fahrungen, die fiir die Behandlung von Stalli gelten, fiir 
Hartinetall nicht anwendbar. Das kommt in einem Punkt 
sehr deutlich zum Ausdruck: Stahl w ird gesclfmiedet und 
gehartet, also dabei erwarm t, Hartinetall dagegen kann 
nach der Sinterung nur noch durch Schleifeii bearbeitet 
werden. Bcmerkcnswert ist ferner das hohe spezifische Ge
wicht des Hartmctalles, das bei ungefahr 15 liegt.

Hortmetotfumsatz in  Oeufschłcnd 
deufsche Rohstah/erzeugung

a
r S ! t  P i 30  3 7  32  J3  3 i  35 3 S  3 7  33 39 m O

geschatzt

Abb. 1. Entwicklung des Hartmetallverbrauchs 
in Deutschland.

Die Verwendung des Hartmetalles hat seit der Er- 
findung im Jahre 1923 einen gewaltigen Aufschwung 
genommen. In Abb. 1 ist fiir die Jahre 1928 bis 1940 der Um- 
satz an Hartmetallen in Deutschland dargestellt. Die ein- 
gezeichnete Linie gibt die Rohstahlerzeugung, mit anderen 
Worten den KoiijunkturverIauf wieder. Der Hartmetall- 
verbrauch w ar 1940 also annahernd 20 mai so groB wie

1 Nach einem V ortrag , gehalten am 25. Juni 1941 vor d e r A. D. B. im 
VDI zu Bochum.

1932. Die Hartmetalle wurden zunachst in der Hauptsache 
zur Bearbeitung von Metallcn benutzt und haben sich dabei 
ais Schncidmetalle cin Anwendungsgebict erschlosscn, das 
sic praktisch unentbehrlich macht. Der Grund ist die in 
viclen Fallen iiberraschend groBe Mehrleistung, welche 
gegeniiber anderen Schneidmetallen, wie Schnellstahl, er- 
zielt werden konnte.

Im Bergbau ist man auch schon vor liingerer Zeit dazu 
iihcrgegangcn, beim drehenden Bohren, z. B. in Kohle, H art
metalle fur die Schneiden zu benutzen, und nach gewissen 
Anderungen der Drelibohrmaschinen war die Einfiiliruiig 
derartiger Schneiden durchaus erfolgreich, da sie eine be- 
trachtliche Leistungssteigerung ermóglichtcn.

Ais weiteres Problem fiir die Anwendung der Hart
metalle im Bergbau blieb das schlagende Gesteinbohren. 
Besonders in liartcm Gestein bestand angesichts der 
schnellen Abstumpfung der Bolirer ein grofies Bediirfnis 
nach einem verschleififestcren Schncidenwcrkstoff, da die 
allgemein verwendeten Stahlschneiden unter ungunstigen 
Verhaltnissen schon nach 20 bis 30 cm Bohrlochtiefe ver- 
schlissen sind.

Die Lósung dieser Aufgabe w ar aber beim schlagenden 
Gesteinbohren sehr schwierig, weil der hohen Verschicifi- 
festigkeit des Hartmetalls eine ziemlich grofie Spródigkeit 

-gegcniibersteht, und zwar ist das Hartinetall je nach seiner 
Zusanimensetzung um so spróder, je verschIeiBfestcr es ist. 
Aus diesem Grunde waren die Aussichten fiir eine erfolg- 
reiche Anwendung beim schlagenden Bohren zunachst 
nicht giinstig. Es wurden auch im Anfang, ais man von ver- 
schiedenen Seiten versuehtc, Hartmetallschneiden zusammen 
mit den iiblichen Bohrhammern zu vcrwenden, grofie Mifi- 
erfolge erzielt, so dafi es zeitweisc fast den Anschein hatte, 
ais wenn man vor einem unlósbaren Problem stańcie. Es hat 
tatsachlich einer recht langen Entwicklungszeit bedurft, bis 
cs gelang, Hartmetallschneiden mit E rfolg  zu benutzen, 
wobei nicht nur die Spródigkeit des Materials, sondern auch 
noch eine Reihe von anderen Umstanden, wie z. B. die 
Sehwierigkeiten bei der Verbindung zwischen Hartinetall 
und Bohrstange bzw. Fassung, eine grofie Rolle gespiclt 
haben.

Im Kohlenbergbau finden bei den allgemeinen Be- 
miihungen um die Leistungssteigerung die Gesteinbetriebe 
vielfach nicht die gleiche Beachtung wie die eigentlichen 
Gewinnungsstellen. Die bisher in den Gesteinbetrieben des 
Kohlenbergbaues erzielten Ergebnisse sind jedoch derartig, 
dafi es sich fiir jede Betriebsfiihrung lohnen diirfte, dem 
Hartmetallbohrcn ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Wie
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eingangs erwahnt, ist der Hauptbestandteil des Hartmetalls 
das Element Wolfram, dessen Erze hauptsachlich in China 
gefunden werden. Es lag daher die Befurchtung riahe, 
dafi die Beschaffung des Wolframs unter Umstanden 
Schwierigkeiten bereiten konnte. Demgegeniiber ist die Tat
sache zu yerzeichnen, dafi sich derartige Schwierigkeitcn 
bisher nicht geltend gemacht haben und nach Aussagen 
unterrichteter Leute voraussichtlich auch nicht zu er- 
warten sind. Bemerkt sei noch, dafi das Sinter-Hartinetall 
eine deutsche Erfindung und der Erfinder, S c h r ó te r  in 
Berlin, auch jetzt noch an mafigebender Stelle bei der 
Weiterentwicklung tatig ist.

Abb. 2. Handbohrhammcr mit Stiitze.

Die fiir Hartmctalie beiiutzten Bohrmaschincn unter- 
scheiden sich grundsatzlich nicht von den gebrauchlichen. 
Die Handhabung der Handbohrhammcr erleichtern zweck
maBig die bekannten Bohrhammerstutzen (Abb. 2). Auch 
die Entfernung des Bohrmehles durch Wasser, wobei das 
Wasser entweder durch einen Spiilkopf oder mit Hilfe eines 
durch den Hammer gehenden Spiilrohres zugefiihrt wird, 
ist bekannt. Wegen der Spródigkeit des Hartmetalls ist 
es jedoch nicht móglich, beliebig grofie Schlagkrafte auf 
den Bohrer zu iibertragen. Schneidenbriiche wurden die 
Folgę sein. Es hat sich vielmehr ais zweckmaBig er
wiesen, die Kraft des Einschlages von etwa 4 mkg nicht 
zu iiberschreiten. Um eine hohe Bohrgesfłiwindigkeit zu 
erreichen, mufi die Schlagzahl geniigend groB sein. Man 
kommt so zu kurzhubigen Bohrhammern, die nebenbei 
den grofien Vorteil des leichten Gewichtes haben. lin 
Gegensatz zu den Erfahrungen bei Benutzung der iib- 
liclien Stahlbohrer lassen sich auch die hartesten Gestein- 
arten mit solchen Hammera gut bohren. Der Grund fiir 
diese Tatsache ist nicht schwer zu finden. Bei Stahlbohrern 
ist namlich, wenn in hartem Gestein gebohrt wird, schon 
nach wenigen Sekunden Bohrzeit der Bohrer so stmnpf, 
dafi eine erhebliche Schlagkraft der Bohrmaschine erfor
derlich ist, um eine ausreichende Bohrgeschwindigkeit zu 
erzielen.

Bei wichtigen und eiligen Arbeiten in hartem Gestein 
arbeitet man daher vielfach, besonders auch im Ausland, 
mit sogenannten Hammerbohrmaschinen, die einen 
Zylinderdurchmesser von etwa 75 bis 100 mm haben 
(Abb. 3). Tatsachlich werden damit sehr erhebliche Bohr- 
geschwindigkeiten etwa in der Grofienordnung von 30 
bis 40 cm je min erzielt. Mit Handbohrhammern lafit sich 
eine solche Bohrgeschwindigkeit auch bei Verwendung yon 
Hartmetallbohrern nicht erreichen. Das soli jedoch nicht 
heifien, dafi die Gesamtleistung bei Hammerbohrmaschinen 
grofier ist, denn der V'orteil der hóheren Bohrgeschwindig
keit wird erfahrungsgemiifi mehr oder weniger durch die 
umstandliche Handhabung aufgewogen. Beispielsweise 
dauert das Aufstellen einer Saule mit Bohrarm nebst Be- 
festigen der Bohrmaschine 30 bis 40 min. Dazu kommt

noch, dafi es nicht móglich ist, die schweren Hammerbohr
maschinen dauernd nur durch einen Mann bedienen zu 
lassen. Der Einsatz derartiger Maschinen wird also in dem 
Moment problematisch, wo es gelingt, wie beim Hartinetall- 
bohren, mit leichten Bohrhammern auch hartestes Gestein 
zu bearbeiten.

Die Form der Bohrer selbst mufi sich naturgemafi weit- 
gehend den Eigenschaften des Hartmetalls anpassen. 
Dazu ist vor allem erforderlich, dafi die Stalli fassung der 
Schneide geniigend stark ist, um eine absolut starre Ver- 
bindung zwischen Staiil und Hartmetali zu sichern. Auch 
die Hartmetall-Plattchen selber diirfen nicht zu schmal sein, 
wenn sie geniigend bruchsicher sein sollen. Eine Hart- 
metall-Bohrkrone wird daher einen verhaltnismafiig 
plumpen aufieren Eindruck machen. Die Zahl der Schneid- 
kanten ist móglichst zu beschranken, besonders wenn 
man einen kleinen Lochdurchmesser erzielen will. Alit 
Riicksicht auf die Bohrgeschwindigkeit soli aber der Loch- 
durchmesser nicht grofier ais unbedingt nótig gęwahlt 
werden, da bekanntlich die Bohrgeschwindigkeit dem 
Quadrat des Lochdurchmessers umgekehrt pro;:ortioiial ist.

Abb. 3. Hammerbohrmaschine.

Unter Beriicksichtigung dieser Erwagungen entspricht 
die einfache Meifielschneide den Erfordernissen am besten. 
Man mufi sie jedoch den Bediirfnissen des Hartmetall- 
bohrens noch besonders anpassen, denn es ist bekannt, 
dafi die Meifielschneide in vielen Fiillen, namentiich in 
kliiftigcn Gesteinen, zum Festsetzen neigt und daher in 
der iiblichen Ausfuhrung nicht allgemein anwendbar ist. 
AuBerdem bohrt sie leicht dreieckig. Es hat sich jedoch 
gezeigt, dafi eine Ausfuhrung, wie sie aus Abb.4 zu crsehen 
ist, auch unter den schwierigsten Gestęiiisverhaltnissen 
einwandfrci bohrt. Der Unterschicd gegeniiber den 

;—  - . - - - -  ... - ..

Abb. 4. Bewiihrte Form der Meifielschneide,
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iiblichen besteht darin, dali qucr zur eigentlichen Schnęide 
2 Fuhrungslappen angebracht sind, dic das Fcstsctzen im 
Bbhrloch verhindern.

Abb. 5. Vcrschiedciiartige Verbindungen 
zwisehen Bohrkrone und Bobrstange.

Ein sehr wichtiger Punkt bei den Hartinetallbohrern 
ist die Verbimlung der mit Hartmetall bestiickten Bohrkrone 
mit der Bohrstange. Es gibt hier eine grofie Zahl von Ver- 
biridungsarten, dic sieli in 3 Gruppen eintcilen lassen 
(Abb. 5). Bei der einen Vermndung w ird ein Konus 
gcbraucht, bei der zweiten ein Gewinde und bei der 
dritten bestehen Bohrkrone und Bohrstange aus einem 
Stiick. Grundsiitzlich sind alle 3 Befestigungsarten 
brauchbar, vorausgesetzt, dali dic Ausfiihrung der Ver- 
bindung den voiiiegenden hohen Beanspruchungcn ge- 
recht wird. Gegenuber dem Komis und dem Gewinde 
hat jcdoch die Bohrkrone, welchc mit der Stange aus einem 
Stiick besteht, zwei erhebliche Vortcile, namlich erstens 
die Billigkcit und zweitens die Móglichkeit, auf diese 
Weise kleinere Locher zu bohren, ais es mit der Konus- 
oder Gewindebefestigung móglich ist. Von der Demag 
werden daher diese aus einem Stiick hergestellten Bohr
stangen mit Krone bevorzugt, deren Herstellung aller
dings zunachst rccht erhebliche Schwierigkeiten ge
mach! hat.

1 .... .........  ..............
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Abb. 6. Von der Bohrstange getrenntes Einsteckende.

Abb. 7. Bolirhamincr mit Zapfcncinsteckende.

Dic Einsteckendcn sind naturgemafl dem Bolirhamincr 
und dem Spiilverfahren angepafit. Bei den hauptsachlich 
Yerwendetcn Spiilkópfen ergibt sich daher das bekannte 
kombinierte Einsteckende, das auch bei Stahlbohrern schon 
wegen der vielfach vorkoinmenden Briiche ein schwacher 
Punkt des ganzen Bohrgerates ist. Da man bei den Hart- 
metallboKrern naturgemafi mit einer viel grólieren Lebens
dauer der Bohrer rechnen muB, lag es nahe, das Einsteck- 
ende von der Bohrstange zu trenrien, wie es in Abb. 6 
dargestellt ist. Da die Bohrer crfahrungsgemaB meistens 
in der Nalie des Einsteckcndes brechen, ist eine Instand- 
setzung durch einfaches Andrchen eines neuen Konus 
auf der Grube móglich. Eine bem erkenswerte Neuerung 
auf diesem Gebiet, die sich schon praktisch bewahrt hat, 
ist das sogcnannte Zapfeneinsteckende, das allerdings an

sich schon seit mehreren Jahrzehnten bekannt ist. Vorteil- 
haft sind die sehr einfache Herstellung und groBe Brticli- 
sicherheit. Beides w irkt sich auf die Gezahekosten giinstig 
aus. Der Bohrhammer wird in der Weise ausgestaltet, wie 
es in Abb. 7 zu sehen ist.

Die hohe VerschlciBfestigkeit des Hartmctalls und dic 
dadurch bedingte groBe Lebensdauer der Schneide, welche 
fiir uberschlagliche Berechnungen etwa so hoch angenom- 
men werden kann wie die von 200 bis 250 gut gescharfteii 
Stahlschneiden, machen es erforderlich, der Bruchfestigkeit 
der Bohrstange besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
Dabei kommt es bei der Art der Beanspruchung zunachst 
darauf an, eine móglichst holie Schwingungsfestigkeit zu 
erreichen. Dafiir bat sich die Verwendung eines mit Chrom 
und Molybdan legiertcn Bolirstahles ais sehr niitzlich er
wiesen, wie er in dem klassischen Lande der Bohrstahl- 
fertigung, in Schweden, jetzt allerdings auch in Dcutscli- 
land, schon seit langerem hergcstellt wird. Dieser 
legierte Bohrstahl halt ungefahr dreimal so lange bis zum 
ersten Bruch wie ein normaler Bohrstahl.

Die Lebensdauer des Bolirstahles wird jedoch noch 
auf andere Weise, namlich durch die Korrosion vom 
Innern des Loclies her bedroht, insbcsonderc bei Benutzung 
von aggressiyen Wassern zum Spulen. Es kommt dann sehr 
schnell zu Anfressungen, die den AnlaB zu Dauerbriichen 
geben. Allerdings gibt es heute auch Bolirstiihle mit 
cincr korrosionsfesten Lochwand, was die Lebensdauer der 
Bohrstange in solchen Fallen betrachtlich erhóhen diirfte. 
GróBere Erfahrungen liieriibcr fchlen noch.

Der Vollstandigkeit lialber sei hier noch auf die 
groBe Empfindlichkeit des legiertcn Bolirstahles bei der 
W armebehandlung hingewiesen. Es ist daher zweckmafiig, 
dic Bohrer so auszugestaltcn, daB auf den Gruben eine 
Erwiirmung des Stahles selbst bei Instandsetzungen nicht 
erforderlich ist. Dieses Zicl ist durchaus erreichbar.

Es ist jetzt dic Frage, unter w'elchen Gesteins- und Be- 
triebsverhaltnissen zweckmaBigerweise mit Hartmetall- 
geriiten gebohrt wird. Die Antwort lautet ganz all- 
gemcin: da, wo sich eine Leistungssteigcrung oder eine 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder beides zusąmmen 
erziclen lafit. Eine Leistungssteigcrung kann zunachst 
einmal durch eine hóhere Bohrgeschwindigkeit erreicht 
werden. Was die verschiedenen Gesteinsarten anbetrifft, 
so ist die gróBte Steigerung der Bohrgeschwindigkeit 
rcgelmafiig in h a r te m  Gestein zu beobachtcn, was 
damit zusammenhangt, daB bei Stahlbohrern der Bohrcr- 
verschleifi hier viel fruher eintritt. In weniger festem Ge
stein ist die Erhohung der Bohrgeschwindigkeit nicht 
so in die Augen springend. Es kann sogar in aus- 
gesprochen mildem Gestein yorkommen, daB ein 
hóherer Bohrfortschritt uberhaupt nicht erzielt wird. 
Fiir den gesamten Bohreffekt ist jedoch yon nicht minderer 
Wichtigkeit, die Nebenarbeiten in móglichst kurzer Zeit 
ausfiihren zu kónnen. Zu diesen Nebenarbeiten gehóren vor 
allem der Bohrerwechsel, die Aufstellung der Bohnnaschinen 
und das Hcranholen des Bolirgestanges. Dazu komińen dic 
besonders in harten Gesteinen yielfach auftretcnden 
Stórungen, die beispielsweise dadurch euitreten, dafi der 
nachste Bohrer wegen zu grofien VerschleiBes des vorher- 
gehenden nicht nachgebracht werden kann. Beim Hart- 
metallbohrcn kommt man in den meisten Fallen bei 
der iiblichen Lochtiefe von 2 bis 2,5 m mit 2 Bohrern auf 
den Satz aus. Fiir StoBscbiisse geniigt sogar ein Bohrer. 
Bei der Aufstellung und Einrichtung des Bohrgerates ist 
das leichte Gewicht des Hammers und des Zubehórs, wie 
es beim Hartmetallbohren Verwcndung findet, von Vorteil 
und das Heranholen und der Abtransport des Bohrgestangcs 
gehen naturgemaB um so schneller yonstatten, je weniger 
Bohrer zu befórdern sind.

Dic praktische E rfahrung hat gezeigt, daB in yiclen 
Fallen nacli Einfuhrung des Hartmetallbohrens eine uber- 
raschend groBe Leistungssteigcrung dadurch erzielt wurde, 
daB ein fester Rhythnius in die ganze Gesteinsarbeit ge- 
bracht werden kónnte. Beispielsweise gelang es im Strecken-
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vortricb oft, einen Abschlag in zwei Schicliten heraiis- 
zubringen, wobei in der einen Schicht gebohrt und 
geschossen und in der anderen Schicht Berge geladen 
wurden.

Im Vergleich mit schweren Bóhrhammern oder 
Hammerbphrmaschinen, denen gegeniiber eine nennens- 
werte Erhóhung der reinen Bohrgeschwindigkeit im all
gemeinen nicht zu erzielen ist, steigt die Leistung dadurch, 
dafi beim Hartmetallbohren nur ein  Bedienungsmann je 
Maschine vorhanden ist, wahrend die schweren Gerate 
durchweg entweder 2 Bedienungsleute erfordern oder zum 
miudesten auf 2 Bohnnaschincn 3 M ann' Bediemmg 
kommen.

Der geringe Versc!ileifi der Hartmetallbohrer erlaubt 
es auch, die Bohrlócher durchweg mit einem kleineren 
Bohrlochdurchmesser zu beginnen. Diese Tatsache ist des- 
wegen von besonderer Bedeutung, weil die Bohrgesćhwin- 
digkeit sich mit dem Quadrat des Bohrlochdurchinessers 
iindert. Ein weiterer Punkt, der in diesem Zusammenhang 
besonders in sehr hartem Gestein von Bedeutung ist, ist dic 
Tatsache, dafi es vielfach nicht gelingt, die gcwiinschte 
Bohrlochtiefe mit Stahlbohrern zu erreichen. Im Strecken- 
vortrieb fiihrt das dann zu Abschlagen, dic kiirzer sind ais 
sie bei richtigem Schiefien hatten herausgeholt werden 
kónnen. Dafi in solchen Fallen eine Leistungsverminderung 
eintritt, abgesehen davon, dafi der Sprengstoffverbrauch 
meistens steigt, braucht nicht weiter erórtert zu werden. 
Beim Hartmetallbohren wird man in dieser Hinsicht nie- 
mals Schwierigkeiten haben.

Bei W irtschaftlichkeitsbetrachtungen spielt regelmaliig 
der hohe Preis der Hartmetallbohrer eine Rolle. Vergleicht 
man die reinen Bohrerkosten beim Bohren mit Stahlbohrern 
und mit Hartmetallbohrern, so wird dieser Vergleich fast 
immer zuungunsten des Hartmetalls ausfallen. Es mufi
daher untersucht werden, auf welche Weise diese hóheren 
Kosten durch Ersparnisse in anderer Richtung zum inin-
desten ausgeglichen werden kónnen. Dabei geht man
zweckmaBigenyeise von der Gesamtleistung aus, die ein 
Hartmetallbohrer durchsćhnittlich erreichen kann. Diese 
Gesamtleistung ist naturgemafi, entsprechend der Ver-
schiedcnartigkeit des Gesteins, ebenfalls sehr verschieden.

Vergleicht man zunachst die Leistung, welche mit e inem  
Schneidenanschliff zu erzielen ist, gegeniiber einem gut ge- 
stharften Stahlbohrer, so lehrt die Erfahrung, dafi der 
Unterschied in der Schneidhaltigkeit zwischen Stalli und 
Hartmetall sich sehr stark mit der Art des zu bohrenden 
Gesteins iindert, und zwar in dem Sinne, dafi die Ubcrlegen- 
Iieit des Hartmetalls um so grófier ist je milder das Gestein. 
Beispielsweise wird man in einem harten Quarzit mit einem 
Schneidenanschliff des Hartmetallbohrers nur etwa S bis 
10 mai so tief kommen wie beini Stahlbohrer, wahrend in 
einem Kalkstein oder Dolpmit der GróBenordnung nach 
etwa das lOOfache zu erreichen ist.

Das Nachstliegende ist, die hohen Bohrerkosten beim 
Hartmetallbohren durch eine Verringerung der Lolme fiir 
die Bohrleute hereinzuholen, da ja das Hartmetallbohren 
mit einer Leistungsstcigerung bzw. entsprechenden Zeit- 
ersparnis bei der Bohrarbeit verbunden ist. Tatsachlich 
werden auf diese Weise vielfach schon die Bohrerkosten 
ausgeglichen oder mehr ais ausgeglichen. Naturgemafi ist 
dabei in Betrieben, die im Leistungslohn arbeiten, eine 
Herabsetzung des Gedinges erforderlich. Dafi hierbei mit 
einiger Vorsicht verfahren werden muf i ,  braucht nicht 
weiter erórtert zu werden.

W eitere Ersparnisse sind bei der Aufarbeitung der 
Bohrerschneiden zu erzielen. Allerdings lassen sich diese 
Ersparnisse auch nur dann in nennenswertem MaBe ycr- 
wirklichen, wenn man die Lóhne in der Schmiede herab- 
setzen kann. Dafi diese Ersparnisse ganz betrachtlich sein 
kónnen, geht aus folgender iiberschliiglichen Berechnung 
hervor:

Die Scharfung einer Schneide ohne Stahlverbrauch 
kostet im Mittel etwa 0,15bis0,20^.«. Es gibt allerdings auch 
Betriebe, die die Aufarbeitungskosten einer Schneide mit
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dem Doppelten berechnen zu mussen glauben. Rechnct man 
min, dafi eine Hartnietallschneide bis zum vol!standigen 
Verbrauch im Mittel etwa 200 mai soviel leistet wie eine 
Stahlschneide und dafi die Scharfung einer Stahlschneide 
nur 0,15 kostet, so sind mit einem Hartmetallbohrer an 
Schmiedekosten 30 -AM, zu sparen, wobei allerdings nicht 
beriicksichtigt ist, daB die Hartmetallschneide auch etwa 
10 mai nachgeschliffen werden mufi. Wenn also ein H art
metallbohrer im Mittel etwa 50 bis 55 ./?,« kostet, so kann 
die Hlilfte des Preises allein durch Ersparnisse in der 
Schmiede wieder hereingcholt werden.

Ein Punkt, der vielen Gruben dauernde Schwierigkeiten 
maclit oder zu erheblichen Aufwendungen an Zeit und 
Arbeit fiihrt, ist der Bohrertransport von der Schmiede zu 
den Betriebspunkten und wieder zuriick. Allerdings ist es 
meistens scliwer, diese Aufwendungen, welche fortlaufend 
entstehen, in Mark und Pfennig zu berechnen, so dafi die 
meisten Betriebe uberhaupt verzichten, sich mit derartigen 
Transportfragen rechnerisch zu beschaftigen. Es ist jedoch 
siclier, dafi diese Transporte vielfach erhebliche Aufwen
dungen nótig machen, ohne dafi damit immer sichergestellt 
ist, daB scharfe Bohrer zur richtigen Zeit an Ort und Stelle 
sind.

Schliefilich sei noch auf die PreBluftcrsparnis beim H art
metallbohren hingewiesen. Dieser Punkt wird keine grofie 
Bedeutung in Grofibetrieben des Kohlenbergbaues haben, 
wo die Bohrhainmer nur einen geringen Bruchteil der be- 
nótigten Prefiluft verbrauchen, trotzdein die je Bohrloch 
aufzuwendende Prefiluftmenge nur etwa die Hiilfte bis y.wei 
Drittel von der ist, die bei Stahlbohrern verbraucht wird. 
Im Erzbergbau jedoch und in anderen Betrieben, wo die 
Bohrmaschinen die grófiten Luftverbraucher sind, ist dieser 
Punkt beachtcnswert, natnentlich, wenn es sich darum 
handelt, die Grofie einer Kompressoranlage festzulegen 
bzw. eine vorhandene Anlage zu erweitern.

Einige Einzelheiten seien hier noch angefuhrt, 
die fur dic Praxis von besonderem Interesse sein 
diirftcn. Zunachst die naheliegende Frage: In welchem 
Gestein sind mit den Hartmetallbohrern die besten Ergeb
nisse zu erwarten? Zur Beantwortung dieser Frage seien 
die Gesteine hier ganz grob in 3 Gruppen eingeteilt, 
namlich in milde, mittelharte und harte. Zu den milden 
Gesteinen rechnet man beispielsweise Kalkstein, Dolomit, 
Schiefer, Sandseliiefer und dergleichen. Zu den mittel- 
festen Gesteinen gehóren Sandstcine, wie sie im Kohlen- 
bergbau vorkommen, Grauwacke, Granit, Quarzporphyr. 
Ausgesprochen hart sind Quarzit sowie stark qitarz- 
lialtige andere Gesteine, wic z. B. quarzitische Grauwacke 
und stark verkieselte Eisenerze.

In weichem Gestein ist gewólmlich die Lebensdauer der 
Bohrer nicht durch den vorgeschrittenen Verschleifi des 
Hartmetalls, sondern durch Bruch oder Verschleifi des 
Bohrgestanges bedingt. Jede hier mógliche Verbesserung 
hat also ohne weiteres eine entsprechende Erhóhung der 
Lebensdauer des ganzen Bohrers zur Folgę. Es besteht 
auch noch die Móglichkeit, eine Verbilligung derartiger 
Bohrer dadurch herbeizufiihren, dafi man die Hóhe des 
Hartinetallplattchens yerkleinert, da es eben in den selten- 
sten Fallen bei der sonst ublichen Hohe verbraucht werden 
kann. Die Leistung der heute gebrauchlichen Bohrer 
liegt in inildem Gestein etwa in der GróBenordnung 
von 300 bis 500 ni und ist wohl noch steigcrungsfiihig. 
Da eine erhebliche Leistungssteigerung nicht erzielt wird, 
ist es in solchen Fallen zweifelhaft, ob es sich Iolint, 
auf das Hartmetallbohren iiberzugehen. Es liegen iibrigens 
auch noch verhaltnismafiig wenig praktische Erfahrungen 
aus derartigen Betrieben vor.

In mittelhartem Gestein erzielt man mit einem 
Schneidenanschliff etwa das 20fache an Bohrlochtiefe ver- 
glichen mit der Stahlschneide, d. h. es werden mit einer 
Bohrerschneide etwa 80 bis 150 m Bohrloch erreicht. Die 
Bohrer werden hauptsachlich'durch Verbrauch des Hart- 
metallkórpers, gelegentlich auch einmal durch Stangęnbrucli 
unbrauchbar. Die erzielbare Mehrleistung ist recht be
trachtlich. Es gehórt garnicht zu den Seltenheiten, dafi in
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Streckenvortrieben Leistungssteigerungen von 25 bis 30 o/o 
erzielt werden, ohne dafi bei der Ladearbcit etwas geiindert 
wird. Dabei spielt es natiirlich auch eine Rolle, daB der 
Betrieb straffer organisiert werden kann. In derartigen Be- 
trieben hat sich das Hartmetallbohren ausnahmslos ais ein 
Fortschritt erwiesen.

In sehr hartem Gestein ist der Hartmetallyerschleifl 
yerhaltnismafiig groB. Man erreicht vielfach nur Bohrer- 
leistungen von 40 bis 50 m und sogar noch weniger. Dazu 
kommt noch, daB des ófteren unzulassig grofie Ausfalle 
von Bohrern durch Schneidenbruch zu beobachten sind. 
Nicht ausgenutzt wrird dagegen die Lebensdauer der Bolir- 
stangen. Die erzielbare Leistungssteigerung ist sehr be- 
triichtlich. Bei dieser Sachlage wird man daher yielfach zu 
dem Ergebnis kommen, dafi man mit den Hartmetall- 
bohrern zwar eine betrachtliche Beschleunigung der Bohr- 
arbeit erreicht, daB aber die entstehenden Kosten hoher 
sind ais bei Benutzung von Stahlbohrern.

In Betrieben, die sowohl mildcn ais auch harten Stein 
zu bohren haben, karne noch folgende Art der Benutzung 
yon Hartmetallbohrern in Frage: Die Bohrer werden zu
nachst in dem harten Materiał eingesetzt und dabei die 
Schneiden mit etwa 80 c/o ihrer gesamten Lebensdauer aus
genutzt, dann kommen dieselben Bohrer im lnilden Ge- 
stein zur Anwendung, wo ein nennenswerter Schneiden- 
yerschleiB nicht mehr auftritt. Man kann dann in dem 
milden Gestein unter Umstanden noch mehrere 100 m 
Bohrloch erzielen, bis der Bohrer durch Stangcnbnich 
ausfallt.

Ein Sorgcnkind yieler Betriebe ist die Bohrerschmicde. 
Tatsachlich ist auch die Herstellung und Unterhaltung 
wirkheh guter Gesteinsbohrer nicht einfach und er- 
fordert ein groBes handwerklicheś Kónnen der Bohrer- 
schmiede. Solche Bohrerschmicde sind aber, \yie die 
Erfahrung lehrt, nicht in geniigender Zahl yorhanden. Es

Abb. 8. Schleifmaschine fiir Hartmetallbohrer.

U M  S
N e u e s  B e r g r e c h t  in  B r e m e n .

Laut Verordnung iiber das Bergrecht in Bremen vom 
15. Juli 19411 ist am 1. August 1941 im Lande Bremen 
und im zugeteilten G ebiet2 das PreuBische Berggesetz yom 
24. Juni 1865 in der jetzigen Fassung mit seinen Aus- 
fuhrungsbestimmungen in Kraft getreten; dabei entscheidet 
iiber die Zwangsgrundabtretung (ABG. § 142) das Ober
bergamt und der Senator fiir die innere Verwaltung in 
Bremen und gelten die vom Oberbergam t in Clausthal er- 
Iassenen Bergpolizeiyerordnungen auch fiir das Land 
Bremen (Art. 1). Nach Art. II der Verordnung gelten in 
Bremen ferner folgende preuBischen Gesetze und Verord- 
nungen mit ihren Ausfiihrungsbestimmungen: 1. das Gesetz 
iiber die Bergschulvereine vom 12. Juni 19213, 2. das Gesetz 
iiber die Beaufsichtigung von unterirdischen Mineral- 
gewinnungsbetrieben und Tiefbohrungen vom 18. Dezember

1 ROBI. 447.
= Viertc VO. v. 28. Sept. 1939 (ROBI. 2041).
3 GS. 223; y*l. Gluckauf 57 (1921) S. 248.

wird daher yielfach ais eine grofie Erleichterimg 
der Betriebsfiihrung angesehen werden, wenn sich die 
Unterhaltung der Bohrer durch Einfiihrung des Hartmetall- 
bohrens wesentlich yereinfacht, wie es tatsachlich der Fali 
ist. Bekanntlich werden Hartm etallbohrer nur in kaltem 
Zustande geschliffen, und daher ist es bei Vorhandcnscin 
einer zweckentsprechenden Schleifmaschine nicht schwierig, 
einen Mann hierfiir anzulernen. Eine solche Spezial-Schleif- 
maschine ist in Abb. S dargestellt. DaB die Kosten fiir die 
Unterhaltung der Bohrer beim Hartmetallbohren nur einen 
geringen Bruchteil der bei Stahlbohrern entstehenden 
Kosten betragen, wurde schon friilier erwahnt.

Neuerdings ist es auch gelungen, gebrochene Bolir- 
stangen von Hartmetallbohrern stumpf so zu schweifien, 
daB sie noch eine erhebliche YergróBerung ihrer 
Lebensdauer erzielen. Bei dem hohen W ert der Hart
metallbohrer ist diese Tatsache von nicht zu unterschatzen- 
der Bedeutung, da man immer wieder einmal mit vor- 
zeitigen Stangenbruchen wird rechnen mussen.

Bei der Staubbekampfung zur Verhinderung der Sili- 
kose hat sich die W asserspiilung ais eines der zweck- 
miiBigsten Verfahren praktisch durehgesetzt. In nianchen 
Gestcinsarten, z. B. in Sandstein, steigt aber beim Obergang 
zum nassen Bohren der SchneidenverschlciB so stark an, 
daB dadurch erhebliche Schwierigkeiten und damit 
Leistungsverluste eintreten. Dic gegebene Abhilfe ist hier 
das Hartmetall-Bohryerfahren, das daher von den zu
standigen Stellen auch fiir solche Falle einpfohlen wird.

Die Verwendung des Hartmetalls zum Gesteinbohren 
ist demnach noch stark in der technischen Entwicklung 
begrifFen, so dafi ich hier nichts Abschliefiendes, sondern 
nur ein Gegenwartsbild geben konnte, das iiber kurz 
oder lang yielleicht iiberholt sein wird. Man kann 
vor allem erwarten, dafi die Leistungsfahigkeit der Hart
metallbohrer und damit deren W irtschaftlichkeit noch eine 
Steigerung erfahrt. Die Folgę davon ware, dafi sich das 
Aiiwendungsgebiet fiir das Hartmetallbohren weiter ver- 
grófiert, so daB sich demnachst viele Betriebe ohne Riick- 
sicht auf ihre Gesteinsver!ialtnisse ganz auf das neue 
Bohrycrfahreu umstellen kónnen. Die damit erzielte Ver- 
einfachung der Betriebsfuhrung wiirde einen nicht zu 
unterschatzenden Fortschritt bedeuten.

Z u s a ni ni e n f a s s u n g.
Nach einer Beschreibung der zum Hartmetall-Boliren 

yerwendeten Bohrer und Bohrmaschinen werden die 
Bctriebsyerhaltnisse besprochen, unter denen sie bei dem 
gegeiiwiirtigen Stand der Gerate zweckrńafiigerweise An- 
weudung finden, Die Ausfiihrungen w^erden durch Zahlen- 
angaben aus der Bohrpraxis erganzt. Die Entwicklung 
deutet auf eine yennehrte Verwendung der Hartmetaile 
zum Gesteinsbohren in der Zukunft hin.

C fi A U
1933 und 24. September 1 9 3 7 3 .  das Erdólgesetz vom 
12. Mai 1934 und 24. September 1 9 3 7 4 .  das Gesetz iiber 
die Zustandigkeit der Bergbehórden vom 9. Juni 19343; 
dabei ist der BergausschuB beim Oberbergam t in Claus- 
thal, Abteilung Hannoyer, auch fur das Land Bremeii zu- 
standig; 5. das Phosphoritgesetz voin 16. Oktober 1934 und 
24. September 19371, 6. die Erdólverordnung vom 13. De- 
zeinber 1934 und 24. September 1937*, 7. die Verordnung 
iiber die polizeiliche Beaufsichtigung der bergbaulichen 
Nebengewinnungs- und W eiterycrarbeitungsanlagen durch 
die Bergbehórden vom 22. Januar 1938c.

‘^>S. 1933 S. 493. GS. 1937 S. 93; v*l. Gliickauf 70 (1931) S. 410 und 
73 (1937) S. 1068.

* GS. 1934 S. 257; GS. 1937 S. 93; val. Gluckauf 70 (1934) S. 651 uhd 
73 (1937) S. 1067.

5 OS. 303; Gluckauf 70 (1934) S. 746.
‘ OS. 1934 S. 401, GS. 1937 S. 93; vgl. Gluckauf 70 (1934) S. 120 und 

73 (1937) S. 106S.
5 GS. 1934 S. 463, OS. 1937 S. 93; Gluckauf 71 (1935) S. 92 und 73

(1937) S. 1067.
« GS. 19; vgl. Gluckauf 74 (1933) S. 4S4.
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Die Aufgaben des Revierbeamten und des Oberberg- 
amts (ABO. § 182) nehmen fiir das Land Bremcn der Berg- 
revierbeamte in Hannover und das Oberbergamt in Claus
thal wahr; die Kosten dafiir trflgt das Land Bremen 
(Art. IV).

In Bretnetn galten bisher auBer den bergrechtlielien 
Vorschriften, die seit 1934 das Reich fiir alle Lander er- 
lassen hat, zwei bremische Gesetze. Das eine war das 
Gesetz iiber die Aufsuchung und Oewinnung von Bitumen 
und Salz vom 19. Juli 19061; es hatte das Verfiigungsrecht 
iiber diese Mineralien dem Orundeigentiimer genommen 
und dem Staate vorbehalten. Das andere Gesetz iiber die 
Regeluńg bergrechtlicher Verhaltnisse vom 14. April 190S- 
befaBte sich im wesentlichen mit den bergbaufreien Mine
ralien und dem Schurfrecht. Beide Gesetze hat jetzt die 
Yerordnung vom 15. Juli 1941 Art. III aufgehoben; dabei 
sind ohne Schadenersatzanspruch alle Rechte und An
spriiche untergegangen, die durch diese Gesetze begriindet 
worden sind, aber den neu eingefiihrten Gesctzen und iVer- 
ordnungen entgegenstehen. Fiir den iibrigen Umfang des 
Bergrechts in Bremen war noch das »Gemeine Deutsche 
Bergrecht« maBgebend, das nunmehr durch ABG. § 24 1 
auBer Kraft getreten ist.

Die yerordnung  iiber das Bergrecht in Bremen ist 
wieder ein Schritt weiter zur Vereinheitlichung des deut
schen Bergrechts und damit zur Vorbereitung des Rdiclis- 
berggesetzes:l. Die meisten Liinder haben jetzt ein Berg
gesetz nach dem Muster des PreuBischen Berggesetzes, 
wenn auch manchmal mit gróBeren Abweichungen. Neben 
dieser preuBischen Bergrechtsgruppe3 gibt es heute nur 
noch vier AuBenseiter mit einem stark abweichehden Berg
recht. Davon bilden zwei die sachsische ISergrechtsgruppe, 
namlich das Land Sachsen mit dem Berggesetz yora 16. Juni 
1868 in der Fassung vom 31. August 19101 und das 
thuringische Teilgebiet des friiheren Herzogtums Sachsen- 
Weimar-Eisenach mit seinem noch giiltigen Berggesetz vom
1. Marz 19055. Zu den Staaten des gemeinen deutschen 
Bergrechts zahlt nach dem .Aijsscheiden von Bremen nur 
noch das ebenfalls zuin Landc Thiiringen gehórige fruhere 
Fiirstentum RetiB alterer Linie; es regeit durch das Gesetz 
vom 1. Februar 1 8 5 7 nur Teile des Bergrechts; daneben

1 GVU1. 236, BZ. 4S S. 46.
- OVBI. -17, BZ. 75 S. 395.
3 Vgl. Gliickauf 76 (1940) S. 535.
4 GVB1. 1868 S. 351, GVB1. 1910 S. 217, B2. 52 S. 17, H e in e m a n n -  

P i n k e r n e i l ,  Handbuch des deutschen Bergwescns, Bd. 1, S. 233.
‘ RGB1. 63, BZ. 46 S. 314, H e in e  m a n n - P in k e r n e i l  a .a .O . ,  Bd. 1, 

S. 1015.
6 GS 61, BZ. 3S S. 280, H e in e m a n n - P in k e r n e i l  a .a .O . ,  Bd. 1.

S. 899.

P A T E N T
Gebrauchsm uster-Elntragungcn,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 18. September 1941.
5 d. 1508ISO. Gebr. Eickhoff. Maschincnfabrik und EiscngieBcrei. 

Bochum. Antriebs- und Abwurfstation fur Unterbandfórderer im Untcrtagc- 
betrieb. 6. 3. 41.

S ie , 1 508031. Maschincnfabrik Hartmann AG., Offenbach (Main). 
AnschluBtrichter fiir ortsbewegliche Fallrohrc. 9 .8 .41 .

81 e, 1 508076. A.Stotz AG., Stuttgart. Kette fiir Trogfórdcrcr. 7.8.41.

Patent-Anmeldungen1, 
die vorii 18. September 19*11 an drei Monate lang in der Auslegehallc 

des Reichspatentamtes ausliegen.
1 b, 6. M. 148321. Erfindcr: Georg Grave, Frankfurt (Main). Anmelder: 

MetalIgesellschaft AG., Frankfurt (Main). Elektrostatischer Scheider mit 
Kegenpoligen Elektroden. *1. 8. 40.

5c, 10/01. M. 141784. F. W. Moll Sohne, Witten. Verfahren zum 
reShenwciscn Rauben von Grubenstempeln. 28. 5. 3S.

10a. 12/01. T. 53955. Erfindcr, zugleich Anmelder: Albert Trippcusee. 
llsenburg (Harz). Futter fiir KokskammervcrschluBturen. 2. 7. 40.

lOa. 17/10. K. 150967. Erfindcr: Dr.-Ing. e. h. Heinrich Koppers uud 
Albert Habcrlc, Essen. Anmelder: Heinrich Koppers OmbH., Essen. Ver- 
fahren zur Oberwachung der Stellung von Koksausdruckmaschinc, Koks- 
kuchcnfuhruugswagen und Kokslóschwagen bei Horizontalkammerofen- 
battcricn. Zus. z. Anm. K. 150 716. 15. 6. 38.

lOa, 35. P . 74 222. Erfindcr: Dr. Hans Roscnthal, Berlin-Wilmersdorf. 
Anmelder: Julius Pintsch KG.. Berlin. Einrichtung zum Schwelen von 
blahenden Brennstoffcn. Zus. z. Pat. 648980. 27. 11.36.

35a, 9 OS. W. 103330. Erfindcr: Dr.-Ing. Richard W ocmle t  und Dr.- 
Ing. Hugo Muller, Stuttgart. Anmelder: Martha Woemle, gcb. Halin, und 
Dipl.-Ing. Hugo Muller, Stuttgart. Ausgleicheinrichtung mit einem durch- 
laufendcn Kraftweg fur mchrsciligc Schachtfórdcrung. Aufzuge u. dgl. 
13. 4. 38. Osterreich.

J In den Patcntanmeldungen, die am SchluB mit dem Zusatz ;Ostcr- 
reiche und ; Protektorat Bóhmen und Mahrcns versehen $indf> ist die Er- 
klarung abgegebcn. daB der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw. das 
Protektora! Bóhmen und Mahren crstrccken soli.

gilt noch das gemeine deutsche Bergrecht1. Eine Sonder- 
gruppe bildet auch das Allgeineine ósterreichische Berg
gesetz vom 23. Mai 1S54-, das in seinen Vorschriften viele 
eigene, vom iibrigen deutschen Bergrecht abweicheude 
Wege geht; es gilt in der Ostmark und in den sudeten- 
deutschen Gebieten-1. S c h lii te r .

t)Z 5l' S S13lJarfib(:r W e s t l , 0 , I ‘ S c h lD ,c r - Ocschiclitc des Bcrcrechfs,

- Vgl, Gliickauf 74 (1938) S. 520.
3 Vgl. Gliickauf 74 (193S) S. 960 und 75 (1939) S. 135.

B e o b a c h t u n g e n  d e r  M a g n e t is c h e n  W a r t e n  
d e r  W e s t f a l is c h e n  B e r g g e w e r k s c h a f t s k a s s e
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1. 6 44,4 52,0 37,2 14,8 14.2 7.8 1 1
2. 43,0 51,6 36,3 15,3 5.0 3.9 1 1
3. 44,6 49,0 35,2 13,8 14.5 19.1 0 1
4. 45,2 65,5 23,0 42,5 16.5 23.1 2 2
5. 40,0 51,2 25,0 26,2 2.5 1.7 2 1
6. 42,8

43,2
50,8 33,1 17,7 14.0 7.9 1 1

7. 51,0 26,0 25,0 15.2 3.0 2 1
8. 42,8 49,0 35,7 13,3 15.5 0.6 1 0
9. 42,4 50,0 35,6 14,4

12,9
15.3 9.2 0 0

10. 42,2 49,9 37,0 15.6 8.4 0 0
11. 40,4 49,7 32,8 16,9 14.9 9.1 1 0
12. 42,7 51,3 36,2 15,1

13,8
13.9 8.9 0 0

13. 42,2 50,0 36,2 16.0 2.9 0 0
14. 42.8 49,3 36,7 12,6 15.1 9.7 1 0
15. 42,0 49,0 37.0 12,0 14.8 6.6 0 0
16. 43,5 50,0 37,8 12,2 15.6 9.3 0 0
17. 42,4 48,2 37,3 10,9 14.9 8 9 0 0
18, 42,6

43,9
18,2 37,3 10,9 15.8 8.9 0 1

19. 53,2 34,3 18,9 14 8 9.2 1 1
20. 42,0 48,0 35,7 12,3 15.1 8.9 1 0
21. 41,7 49,0 35,6 13,4 15.9 8.7 1 1
22. 43,2 48,7 37,0 11,7 15.2 9.3 0 0
23. 42,8 50,0 37,0 13,0 15.2 9.0 0 0
24. 37,8 52,0 34,4

35,9
17,6 14.4 7.5 1 1

25. 42,8 49,4 J 3,5 13.9 8.3 0 1
26. 45,0 54,6 30,2 24,4

29,6
14.7 22.1 I 1

27. 44,4
42,9

54,6 25,0 16.5 20.8 2 2
28. 50,5 19,6 30,9 14.9 0.5 2 1
29. 42,0 48,0 26,8 21,2 14.9 19.4 1 1
30. 41,2 47,6 30,8 16,S 15.1 21.9 2 1
31. 43,0 50,5 35,0 15,5 14.1 9 8 1 1

Mts.-
Mittel 6 42,6 50,7 33,3 17,4

Monats-
Suinme 25 20

B E R I C H T
35c, 1,21. D. S4428. Erfindcr: Jakob Walther, W ettcr (Ruhr). An* 

meldcr: Demag-Zug GmbH.. W ettcr (Ruhr). Vorrichtung zum Abschaltcn 
einer auf einstrangigen Betrieb umgestcllten Blockwinde mit zwei gegen- 
Iaufig arbeitenden Seilstriingcn. 19. 2. 41.

SI e, 48. W. 106826. Erfindcr, zugleich Anmelder: Reinhard Wiister. 
Essen. Ummantelte Wendelrutsche ohne Mittelsaule aus Beton. Hartbeton, 
Steingut oder einem ahnlichen Wcrkstoff. 29. 1. 40. Protektorat Bóhincn 
und Mahren.

Deutsche Patcnte.
(Vo:i dc Tage. an dcm die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, liiuft die fiinfjiihrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkcitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
lb  (4oi). 7JO01 !\ vom 23. 12.39. Erteilung bekanntgemacht am 

24. 7. 41. D e u ts c h e  E d e l s t a h lw e r k c  AG. in K r e f e ld .  Dauer- 
m agn eiisch er S ch eid er . Erfinder: Herbert Closset in Dortmund. Der Schut/. 
erstreckt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

In einer umlaufcndcn Trommel sind eine gerade Anzahl von erregendeu 
feststehenden stabfórmigcn Dauermagneten und eine ferromagnetischc Plattc 
angeordnet, dic in Form cines Sektors einen Teil des Trommeliuncrcn iiber- 
dcckt. Dic Dauermagnctc sind mit der seklorfórmigen ferromagnctisclurn 
Platte so vcrbunden, dafl die Plattc das magnctische Potential Nuli hat. 
Der magnetischc Kreis des Scheiders schlieBt sich iiber die Trommel oder 
iiber das auf diese aufgebrachtc Schcidegut. Die Trommel kann aus ferro- 
magnetischcn Teilen zusammengesetzt sein, die so taschen- oder becherartig 
ausgcbildet sind. daB dic Trommel durch dic Schwerkraft oder dic lebendige 
Kraft des Scheidegutes gedreht wird.

Ib  (6). 709975, Yom 15.4.38. Erteilung bekanntgemacht am 24. 7. 41. 
M e t a l l g c s e l l s c h a f t  AG. in F r a n k f u r t  (Main). Einrichtung zur Ent- 
mischung von staubfdrmigen Gemengen. Erfinder: Dipl.-Ing. Dr. Erich 
Oppen in Kronberg (Taimus). Der Schutz erstreckt sich auf das Land 
Osterreich.

Unter dem Kanał a, durch den cin Luftstrom geblasen wird, ist uber 
Austragstellen b fur die verschicdenen gleichfalligen Anteile der Gemenge 
das waagerechte Sieb c angeordnet. Ober dcm Sieb befindet sich irn Kanał n 
eine Spruhelcktrodc d, fiir die das Sieb dic Gegeneiektrode bildet. Die 
Spruhelektrode wird zwecks reiner Windscheidung in der ersten Stufe der
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halter di enende Wasserschale g m it regelbarcm W asserstand so angeordnet, 
dafi dic Behiilter in das Wasser tauchen, ohne dafi ihr Inhalt, d. h. der Stoff 
mit dem Wasser in Beriihrung kommt. Zweeks Verlangerung des Aufcnt- 
haltes des Stoffcs in der Zonę starkster Beheizung kann die Bewcgungsbahn 
des endlosen Forderers in dieser Zone verlangert werden, indem der Fór- 
derer durch die Anordnung niehrerer Umlcnkrader gezwungen wird, im 
oberen Teil der Kammcr Windungcn zu beschrciben. Dabei kann ein zusiitz- 
łicher Heizschirm angeordnet oder die Zone starkster Behcizung in Form 
eines langercn, waagerechten Kanals ausgebildct werden.

lOa (33oi). 710161, vom 11. 6. 37. Erteilung bekanntgemacht am
2 4 .7 .4 1 ,  L u d w ig  K i r c h h o f f  in B e r g i s c h - G la d b a c h .  Vorrichtung 
zum V erschwelen von Steinkohle in beweglichcn Sch w elgefa fi en. Der Schutz 
erstreckt sich auf das Land Ósterreich.

Aufbereitung ausgcschaltet und zweeks elektrostatischer .Sortierung der ein
zelnen, bei der Windscheidung crhaltenen gleichfalligen Anteile der Ge
menge in einer weiteren Vcrfahrcnstufe unter Spannung gesetzt, d. h. 
eingeschaltet.

10a (12oi). 710071, vom 13. 10. 33. Ertcilung bekanntgemacht am 
2-1..7. 41. Dr. C. O t to  & C o m p . GmbH. in B o ch u m . Selbstdichtende 
Koksofentur. Zus. z. Pat. 630822. Das Hauptpat. hat angefangen am 
5. 12. 31.

Durch das Hauptpatent ist eine Koksofentur geschutzt, die aus einer 
auBeren, das Dichtungsmittel tragenden elastischen Platte und einem aus 
feuerfesten Steinen zusammengesetzten Maucrstopfen besteht. Der Mauer- 
stopfen ist auf einzelnen Stcinplatten aufgcbaut, die" nur durch scnkrechte, 
an einem am oberen Teil der elastischen Platte der Tur bcfestigten Trager 
aufgchangte Eisenstangen in ihrer Lage gehalten werden und auf einer 
durch die Eisenstangen getragenen waagerechten Platte aufruhen. Damit die 
senkrechtcn Eisenstangen das Gewicht des ganzen Stopfcns tragen, sind sie 
gemafi der Erfindung mit Hilfe eines lósbar mit ihnen verbundencn Biigcls 
an der elastischen Platte der Tur aufgchangt und ist dic von den Stangcn 
getragene, ihrerSeits den Stopfen tragendę Platte ais Halteschuh ausgebildct, 
der mit Schrauben o. dgl. an dem Traggerust oder der elastischen Platte 
der Tur befestigt ist.

lOa (29). 7099S1, vom 17. 10. 37. Erteilung bekanntgemacht am
24 .7 .41 . S o c ie te  d e s  E t a b l  i s s e m e n  ts  C l ia te l  & D o l l f u s .  S o c ie te  
A n o: n y m e und M a r c e l  F o u r m e n t in P a r i s .  Ycrfahrcn und Einrichlung 
zum Verschwelen von Brennstoffen. Erfinder: Marcel Fourment in Paris 
Prioritiit voin 12. 2. 37 ist in Anspruch genęmmen.

Die Vorrichtung hat, wic bekannt, von Heizgasen umspulte, in einem 
Schwelofen a angeordnete Retorten b, in denen die in den GefaBen befind- 
liche Kohle vcrschwelt wird, und ein Kuhlfeld zum Kuhlen der mit den Ge
fiiBen aus den Retorten cntfernten Kohle. Die Erfindung besteht darin, daB 
das Kuhlfeld ais Vorwarmfeld c  oder ais Vorwarmkammer ausgebildct ist, 
auf dem bzw. in der die heificn SchwelgefaBe ihre Warnie an frisch bc- 
schickte kaltc SchwclgefaBc abgebcn. Das Vorwarmfeld c kann ais Roll- 
bahn ausgebildet und unmittelbar neben dieser Balin ein Entlccrungs- und 
Beschickungsfeld d angeordnet werden, auf dcm dic vom Ablaufende der 
Rollbahn, z. B. mit Hilfe einer Hangebalm e abgchobenen gekuhltcn 
SchwclgcfiiBe abgcsetzt, mit Kipprahmen verklemmt, gekippt, gcwendet und 
entlecrt werden. Am Ende des Feldes d werden die eutlecrten GefaBe unter 
einer Fullvorrichtuug mit frischcr Kohle beschickt und auf das Auflaufende 
der Rollbahn so aufgesctzt, daB jedes mit frischcr Kohle gefulltc kalte 
GefiiB sich zwischen zwei aus den Retorten kommendeu, mit vcrschwcltćr 
Kohle gefiilltcn hciBen GefaBen befindet. Das Vorwiirmfeld kann aus zur 
Aufnahme der aus den Retorten hcrausgehobencn SchwelgefaBe dienenden, 
auf einem endlosen umlaufenden Band bcfestigten Vorwarmzellen bestehen, 
iiber denen eine Fullvorrichtung angeordnet ist, mit der Frischkohle so in 
die Vorwarmzellen gefiillt wird, daB sie die in den Zellen befindlichen 
SchwclgcfiiBe umlagcrt.

81 e (41). 710004, vom 20. 4. 38. Erteilung bekanntgemacht am 
24. 7. 41. W a l t e r  H e r t z  in T r ę b n i  tz  und E m il  H o f  m a n n  in T a c k a  u 
iiber Z c i t z .  Selbsttatige Schmiervorrichtung fiir auf gerader Strecke vorbei- 
wandernde glcichartige Schmierstellen. Der Schutz erstreckt sich auf das 
Land Ósterreich.

Der zu vcrschwelende Stoff wird in dunner SchicW-t im Kreislauf 
durch einen mit W asserdampf gefullten Raum bewegt. W ahrend des Kreis- 
laufes wird der Stoff zuerst von unten nach oben parallel mit der 
Strómungsrichtung von auf die Wandung des Raumes wirkenden Heizgasen 
der im Raum oben liegenden Zone starkster Bcheizung zugefiihrt und dann im 
Gegcnstrom zum W asserdampf von oben nach unten befórdert. Der frische 
Stoff wird dcm Raum anniihernd in derselben Hóhe zugefiihrt, in der der 
von den fliichtigen Bestandteilen befreite Stoff aus dem Raum ausgetragen 
wird. Die Zufiihrungs- und Austragstclle fur den Stoff liegt dabei an dcm 
der heiBestcn Zone entgegengesetzten Ende der W asserdampfatmosphare 
des Raumes. In dem Teil des Raumes, den der Stoff zu Beginn seiner Be
handlung durchwandcrt, kónnen der noch nicht der Warmebehandlung aus- 
gesetzte Stoff und der zu kuhlende Stoff zweeks Riickgewinnung der Warmc 
iu umnittelbarer Nahe aneinander vorbeigefuhrt werden. Dic geschutzte Ein-

Die Vorrichtung. die z. B. zum Schmieren der Laufrollen von For- 
derern dicnen soli, hat ein auf einem Iangs und quer zur Fórderrichtung 
vcrfahrbarcn Kreuzschlitten a angeordnetes, das Schmiermittel nach Art 
einer Kolbenfettspritze dosenweise abgebendcs Schmiergeriit b, das mit 
Hilfe eines an dem Schlitten angebrachtcn Mitnehmers c langs der Fórder- 
richtung bewegt w ird. Der Mitnehmer greift an der jeweils zu schmiercnden 
Laufrollc d an und wird nach einer bestimmten Wcglange durch eine fest 
angebrachte Knagge e ausgeschaltet. Die glcichzcitic Querbewcgung des 
Schmicrgeratcs wird durch einen ortsfest angeordneten Kurventrieb /  ge- 
steuert. Dieser Trieb schiebt einen an dem qucr verfahrbaren Teil der 
Vorrichtung befestigtcn Zapfen g in Abhangigkeit von der Langsbewegung 
zwangslaufig gegen den zu schmierendcn Forderer, bis der Zapfen den 
Drehpunkt der Kurvc erreicht hat.

richtung hat eine senkrccht oder annahemd senkrecht stehendc langliche, 
gcschlossene Kammcr a, dic oben Austrittsóffnungen b fiir die Gase sowie 
die fluchtigen Bestandteile des zu verschwclenden Stoffes und Heizwande c 
hat. Am unteren Ende der Kammer sind Turen d angebracht, die zum Ein- 
fuhren von mit dcm frischen Stoff gefullten Behaltcrn e sowie zum Heraus- 
ziehen dieser Bchalter aus der Kammer dienen, nachdem dic Behiilter mit 
Hilfe eines endlosen Forderers /  im Kreislauf durch die Kammer bewegt 
worden sind. Am unteren Ende der Kammer ist eine zum Kuhlen der Be-

P E R S Ó N L I C H E S
Der Bergwerksdirektor Bergassessor M e u th e n .  Vorstandsmitglicd 

der Concordia Bcrgbau-AG. in Oherhausen, Kapitanleutnant, ist zum Kor- 
vettenkapitan befórdert worden.


