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Vorwort. 
Das vorliegende Buch solI in erster Reihe eine Tiefbohrkunde fur 

Bergleute, nicht aber eine solche fur Tiefbohrtechniker sein; denn 
wenn auch die Tiefbohrtechnik heutzutage eine Wissenschaft ffir sich 
ist, so hat der Bergbau doch immer noch so viel mit ihr zu tun, sei es 
als Auftraggeber von SchUrf- und Mutungsbohrungen, sei es ffir die 
Zwecke des Grubenbetriebes im engeren Sinne, daB das Buch hoffent
lich auch in dieser Form den Anspruchen del' Praxis genugt. Eine groBe 
Genugtuung wfirde es mir sein, wenn es auch den Anforderungen der 
zunftigen Tiefbohl'ingenieure entsprechen wiirde. 

Der Umfang des Buches ist wesentlich groBer ausgefallen als wie an
fanglich geplant war. Noch wahrend der Bearbeitung kam eine solche 
FUlle von Stoff hinzu, daB es oft schwer wurde, in der Auswahl der zu 
beschreibenden Maschinen und Apparate sich Beschrankung aufzuer
legen. Jede unserer groBen Tiefbohrunternehmungen hat ihre eigen
artigen Konstruktionen, die entschieden berucksichtigt werden muBten. 
Hierzu kamen noch die nicht als Bohrunternehmer tatigen groBen 
Maschinenfabriken ffir Tiefbohrwerkzeuge. Aber auch unter den Er
zeugnissen der kleineren Fabriken fanden sich auBerst interessante 
und wohldurchdachte Bohrapparate, deren tJbergehung ein Unrecht 
gegenuber den Erzeugern, aber auch gegenuber den Lesern des Buches 
gewesen ware 

Meine Mitarbeiter und ich sind seitens der urn ihre Beihilfe ange
gangenen Unternehmerfirmen und Fabriken in entgegenkommendster 
Weise mit Rat und Tat unterstutzt worden, woffir denselben auch an 
dieser Stelle aufrichtigster Dank gesagt sei. Leider muBten aber die Er
zeugnisse der Internationalen Bohrgesellschaft in Erkelenz recht stief
mutterlich behandelt werden; aIle Anschreiben der Autoren blieben un
beantwortet und nur in einem FaIle kam der Bescheid, daB die Kataloge 
zurzeit im Drucke waren. 

AuBer den deutschen und osterreichischen Bohrverfahren sind, urn 
allen Wunschen und Anforderungen gerecht zu werden, auch die eng-
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lischen und amerikanischen Tiefbohrmaschinen in eingehender Weise 
beriicksichtigt worden, damit das Buch auch dem im Auslande tatigen 
Bergmanne, der unter ·anderen Verhaltnissen als in der Heimat arbeiten 
muS, ein Berater sein konne. Besonderer Wert wurde auf die Bohr
apparate gelegt, die fiir die Arbeit in entlegenen Gegenden, z. B. in den 
deutschen Kolonien, von Interesse sind oder sein konnen. 

Tarnowitz O.-S., im November 1911. 

Hans Banseu. 
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Erster TeiI. 

Einleittlng'. 
Von Diplom-Bergingenieur Hans Bansen. 

A. Allgenleines. 
Man kann nach allen Richtungen bohren. Am haufigsten wird 

senkrecht nach unten, auBerdem aber auch noch senkrecht nach oben, 
wagerecht und in schrager Richtung gebohrt. 

Die Tiefe der Bohrlocher ist verschieden. Die nach unten gehenden 
sind am tiefsten; dann kommen die wagerechten; am wenigsten tief 
sind die nach oben gerichteten Bohrlocher. 

Man unterscheidet ferner Flach bohrungen und Tiefbohrungen. 
Flachbohrungen erreichen Tiefen bis zu 200-250, hochstens 300 m. 
1m deutschen Kalibergbau versteht man darunter solche, die durch das 
Diluvium und durch das Tertiar bis auf das salzfUhrende Gebirge nieder
gebracht werden. 

Die Bohrlocher konnen hergestellt werden mittels StoBbohrens, 
dl'ehenden Bohrens, Rammens, Spritzbohl'ens und SpiHbohrens. 

Die Tiefbohrungen konnen mit den heutigen Mitteln bereits bis 
auf 5000 m hergestellt werden;' indessen haben derartige Teufen fill' 
den Bel'gbau keine praktische Bedeutung; denn unsere tiefsten Schiichte 
haben bis jetzt eine Seigerteufe von 1830 m eingebracht. Doch ist zu 
erwarten, daB man schon in absehbarer Zeit mit Erdolbohrungen 
diese Schachttiefen bedeutend ii.bertreffen wil'd. Das tiefste Bohrloch 
del' Erde befindet sich in 0 bel'schlesien bei Czuchow II; es hat eine Tiefe 
von 2239,72 m; bis VOl' kurzem waren die tiefsten Bohrlocher das von 
Paruschowitz Feldmark V mit einer Tiefe von 2003,34 m und das 
2149,45 m tiefe Bohrloch von Schubin (Posen). 

B. Der Zweck (ler BohrlOcher. 
Del' Zweck del' Bohrlocher ist ein sehr mannigfaltiger; er ist aus 

del' nachfolgenden Zusammenstellung zu ersehen. 
I. Aufsuchung (Schurfbohrung), 

a) von nutzbaren Mineralien, 
b) von verworfenen Lagel'stiittenteilen, 
c) von Trinkwasser, 

Ban 8 en, 'fiefbohrwesen. 1 



2 Einleitung. 

d) von Solen und Heilquellen, 
e) von Gas (Kohlensaure, Erdgas usw.). 

II. Untersuchung von 
a) Lagerstatten 

1. im AnschluB an SchUrfbohrungen (mit Stratameter
apparaten), 

2. durch planmaBige Abbohrung, z. B. von Braunkohlen-' 
feldern, 

b) Deckgebirge, z. B. zwecks Wahl des Schachtansatzpunktes, 
c) Baugrund fUr Tagesanlagen. 

III. Hilfsbetrieb fUr den Bergbau: 
a) Aufsuchung verworfener Lagerstattenteile (s. I b), 
b) bei Gefrierschachten, 
c) beirn Zementierverfahren, 
d) bei der Wetterwirtschaft: 

1. Herstellung von Bohrlochern als Ersatz fur Durchhiebe; 
2. Yorbohren beim Auffahren von Schwebenden (auf Schlag

wetterbergwerken) ; 
3. Bewetterung von Abbaufeldern, z. B. Ableitung von 

Brandwettern aus einemBrandfeldeunmittelbarzu Tage; 
4. Wetterbohrlocher beim Schachtabteufen und -hoch

brechen; 
5. Yorbohren beim Streckenvortriebe, um plotzliche Durch

bruche von Grubengas oder Kohlensaure zu vermeiden, 
e) bei der Wasserhaltung: 

1. um beim Schachtabteufen die Wasser nach einer bereits 
vorhandenen tieferen Sohle abzuleiten; 

2. um das Deckgebirge zu entwassern; 
3. Yorbohren beirn Streckenvortriebe als Schutz gegen 

plotzliche Wasserdurchbruche; 
4. um Standwasser aus alten Bauen abzuzapfen; 
5. urn Grundwasser durch eine wassertragende Schicht 

nach einer tieferen wasserfiihrenden Schicht abzuleiten, 
6. als Ersatz fiir eine Steigeleitung bei der Wasserhaltung. 

f) bei der Forderung 
1. als Ersatz fUr Rollocher; 
2. zum Einleiten von Spulversatzgut in die Grube, 

g) bei der Fahrung: als Ersatz fUr einen zweiten Schacht. 

c. Die verschiedenen Bohrverfahren. 
Bei samtlichen Bohrverfahren kann man im allgemeinen unter

scheiden 
1. stoBendes Bohren und 
2. drehendes "Bohren. 

Beim stoBenden Bohren wird fast durchweg ein MeiBel benutzt. 
Dieser wird von der Bohrlochssohle abgehoben und dann fallen gelassen. 
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Geniigt sein Gewicht nicht, um die notige Bohrleistung zu erzielen, so 
muB man den Meil3el nach unten stoBen; das ist namentlich bei Beginn 
einer Bohrung der Fall, wenn man gleich von Tage aus mit dem StoB
bohren anfangt. 

Auf denMeiBel wird einGestange aufgesetzt, das bis zu Tage reicht. 
Mit seiner Hilfe wird del' Meillel bewegt; ferner dient es dazu, den MeiBel 
nach jedem Schlage umzusetzen. Diese Umsetzung ist notig, damit das 
Bohrloch rund bleibt. Bei groBeren Bohrlochstiefen erleidet das Ge
stange bei jedem MeiBelschlage eine mehr odeI' weniger starke Stauchung. 
Die Starke diesel' Stauchung ist abhangig von del' Tiefe des Bohrloches, 
d. h. also von del' Liinge des Gestiinges, von dem Gewichte des Gestiinges, 
von del' Hubhohe usw. Die Gestiingestauchungen konnen Veran
lassung zu Gestangebriichen geben. Im allgemeinen machen sie sich erst 
hiiufiger bemerkbar, wenn das Bohrloch eine Tiefe von mehr als 100 m 
erreicht hat. Um sie zu vermeiden, schaltet man zwischen dem Meillel 
und dem Gestange die sogeuannten Zwischenstiicke ein; es sind dies die 
Rutschscheren und die Freifallapparate. Durch diese Zwischen
stucke wird erreicht, daB das iiber ihnen stehende Gestange immer 
auf Zug beansprucht bleibt. 

Anstatt des Gestiinges kann auch ein Seil benutzt werden. 
Beim arehenden Bohren bleibt del' Bohrer stiindig mit dem Gebirge 

in Beriihrung; es erweckt also den Anschein, als ob bier die Bohrleistung 
eine hohere sein miiBte, weil alIe angewendete Kraft sofort auf das Ge
birge iibertragen wird, wahrend beirn stoBenden Bohren sehr viel Kraft 
dazu verwendet wird, den Meillel und das schwere Gestiinge anzuheben. 

Die beim drehenden Bohren benutzten Bohrwerkzeuge wirken 
entweder schneidend odeI' schleifend. Bei dem ersteren Verfahren ist 
del' Druck, den sie auf das Gebirge ausiiben, ein groBerer, die Um
drehungsgeschwindigkeit dagegen eine geringere. Bei den schleifenden 
Bohrern (Diamantkronen) wird mit Riicksicht auf die Schonung del' 
Diamanten ein nul' geringer -Druck auf die Bohrlochssohle ausgeiibt; 
dagegen ist die Umdrehungsgeschwindigkeit eine wesentlich groBere. 
Diese letzteren Bohrwerkzeuge verwendet man fast allgemein im 
hiirteren Gebirge, die ersteren dagegen im milden. 

Kurz zusammengefaBt sind folgende Bohrverfahren zu unter
scheiden: 
I. StoBendes Bohren. 

A. Gestangebohren. 
1. Bohren mit steifem Gestiinge ( = englisches Bohrverfahren) . 
2. Bohren mit' Zwischenstiicken (= deutsches Bohrver

fahren). 
B. Seilbohren. 

II. Drehendes Bohren. 
A. Bohren irn milden Gebirge. 
B. Bohren im festen Gestein. 

Bei all diesen Bohrverfahren ist es auch moglich, teilweise EDgar 
unbedingt notig, mit Wasserspiilung zu arbeiten. Das Spiilbohron 

1* 
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wurde ,zum erstenmal im Jahre 1845 von dem Franzosen Fauvelle 
angewendet; nach fum wird es auch das Fauvellesche Bohrver
fahren genannt. Man braucht dabei immer ein hohles Gestange, durch 
welches der Spiilwasserstrom bis auf die Bohrlochssohle geleitet wird; 
das mit dem Bohrschmant beladene Wasser tritt dann im Bohrloche 
selbstwieder nach oben (direkte oder normale Spul ung). Manchmal 
wird aber das Spulwasser auch im Bohrloche nach unten geleitet, um 
dann wieder im Gestange nach oben zu gehen. Dieses Bohrverfahren 
nennt man die Verkehrtspulung oder indirekte Spulung. 

Man hat die Spulung auch beim Seilbohren verwenden wollen; 
doch ist man noch nicht imstande gewesen, gut brauchbare Hohlseile fur 
diesen Zweck herzustellen; insbesondere ist dies aus dem Grunde bis 
jetzt nicht moglich gewesen, weil die Seile nicht nur zum Leiten des 
Spulwassers benutzt werden, sondarn auch die schwere Last des MeiBels 
und der auf diesen aufgesetzten Schwerstangen zu tragen haben. 

Bei den StoBbohrverfahren hat sich als Unterart in den letzten 
Jahren das Schnellschlagbohren groBe Verbreitung errungen. Die 
Eigentiimlichkeiten des Schnellschlagverfahrens sind, daB selbst bis 
auf Tiefen von 800 m, moglicherweise auch noch mehr, mit steifem Ge
stange gebohrt wird, ohne daB man Gestangebriiche zu befiirchten 
braucht; wahrend namlich beim gewohnlichen StoBbohren der Meillel 
noch einige Zeit nach dem Schlage auf der Bohrlochssohle stehen bleibt, 
"damit der Schlag besser sitzt", whd beim Schnellschlagbohren der 
Meillel sofort wieder abgehoben. Es konnen alw keine Gestiingebriiche 
vorkommen; das Gestiinge bleibt im Gegenteil stiindig auf Zug bean
sprucht. Ferner schlagt der MeiBel auch'nicht mit voller Wucht auf das 
Gebirge auf, sondern tippt nur dagegen; trotz der geringen Hubhohe 
von wenigen Zentimetern erreicht man bei den Schnellschlag
bohrungen infolge der groBeren Schlagzahl eine wesentlich hOhere 
Leistung als beim gewohnlichen StoBbohren. 

Ein anderes Bohrverfahren ware das Spritzbohren, bei dem man 
aus einem einfachen Hohlgestange einen Wasserstrahl gegen die Bohr
lochssohle spritzen la~t. 

Zweiter Teil. 

Das Stof3bollren. 
Von Diplom-Bergingenieur Hans Bansen. 

Das StoBbohren kann mit Spulung (Spulbohren) oder ohne 
Spulung (Trockenbohrung) erfolgen. 

Unter Trockenbohrung ist allerdings zweierlei zu verstehen: 
1. Ein Bohren ohne Spiilung; es kann dabei aber Wasser im Bohr

loche sein, welches aus dem Gebirge kommt. Dieses Wasser ist sogar 
erwunscht, um den Bohrschmant in der Schwebe zu erhalten. 
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2. Ein Bohren, ohne daB auch nur ein Tropfen Wasser im Bohr-
10che vorhanden ist. Dieses ist zum Beispiel bei Petroleumbohrungen 
del' Fall, wenn auch die Meinungen noch nicht geklart sind, ob 
tatsachlich beim Olbohren das "Vasser von Nutzen oder yon Schaden 
ist. Hier solI unter Trockenbohrung immel' das erstere, also das Bohren 
ohne Spiilung, verstanden werden. 

Man hat beim StoBbohren zu unterscheiden zwischen 
1. Gestangebohren und 
2. Seilbohren. 

Beim Gestangebohren ist wieder zu unterscheiden 
1. das englische Bohrverfahren, d. h. das Bohren mit 

steifem Gestange, und 
2. das deu tsche Verfahren, d. h. das Bohren mit Zwischen

stiicken. 
Beim erstgenannten, dem englischen Bohrverfahren, reicht das 

Gestange ununterbrochen vom MeiBe1 bis zu Tage. 
Beim deutschenBohrverfahren sind zwischen dem MeiBe1 und dem 

Gestange die Zwischenstiicke, entweder Rutschscheren oder Fl'eifall
apparate, eingeschaltet. Durch diese Zwischenstiicke sollen Gestange
stauchungen vermieden werden. Mit dem deutschen Bohrverfahren 
wurde erst die Moglichkeit gegeben, auf gr6Bere Tiefen (bis zu 
1300-1400 m) zu bohren. 

A. Die ~Iei:6el. 

I. Die Trockenbohl'meiBel. 
Man hat an jedem MeiBel fo1gende Tei1e zu unterscheiden: 

das Blatt a mit der Schneide, 
den Schaft c und 
den Hals d mit dem Bunde e (Fig. 1). 

Del' Schaft kann auch fehlen, so daB del' Hals unmittelbar auf 
dem Blatte sitzt (Fig. 2). 

Nach del' Gestalt des B1attes ist zu untel'scheiden zwischen Spaten
meiBe1 (Fig~ 2 ned 3) und geradem MeiBel (Fig.l und 4). Bei dem spaten
formigen MeiBel wird das Blatt von unten nach 0 ben schmaleI'. Mankann in
folgedessen den MeiBel, wenn er abgenutzt ist, in Bohrlochern von ge
ringerem Durchmesser weiter gebrauchen. Ein Nachteil ist aber, daB sich 
die Schneide schon wahrend des Bohrens abnutzt und der Bohrlochs
durchmesser sich infolgedessen verringert. Wenn man nun mit einem 
frischen MeiBe1 zu bohren anfangt, kann er sich in dem engel' gewordellen 
Bohrloche leicht verklemmen. 

Der gerade MeiBel unterscheidet sich von dem SpatenmeiBel da
durch, daB das Blatt von unten bis oben die gleiche Breite hat. Er ist 
allgemein anwendbar; nament1ich ist er dem SpatenmeiBel vorzuziehen, 
wenn del' Bohrlochsdurchmesser immer derselbc bleiben solI. 
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Nach der Gestalt der Schneide konnen sowohl der Spatenmei13el 
als auch der gerade MeiBel sein: 

1. Flachmeillel (Fig. 3); die Sclmeide bildet eine gerade Lilue, 
ahnlich der eines Stemmeisens. 

e -

c 

Fig. 1. 
Bohrmeillel. 

Fig. 5. 
Z-MeiJ3el. 

e 

Fig. 2. 
Bohrmei13el. 

Fig. 3. 
Spatenmei13el 
(Flachmei13el ). 

Fig. 6. Fig. 7. 

Doppel-Z-MeiJ3el (Laschen- Mei13el mit 
bohrer, Freischneidemei13el) Seitenschneiden. 
von F. Bischoff-Duisburg 

(s. die Tabelle auf Seite 10.) 

2. lVleillel mit Seitenschneiden; hierher gehoren 
a) der Z-MeiBel (Fig. 5) und 

Fig. 4. 
Gerader 
Mei13el. 

Fig. 8. 

"Kreuzmeillel. 

b) der Doppel-Z-Meillel oder Laschenbohl'er (Fig. 6). 
Die Seitenschneide kann in gleicher Hohe mit der Hauptschneide 

des MeiBels liegen (Fig. 5 und 7), oder die Hauptschneide des Mei13els 
liegt tiefer als die Seitenschneide. 1st dies letztere del' Fall , so nennt 
man den Meillel einen FreischneidemeiBel (Fig. 6). 
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Der KreuzmeiBel (Fig. 8) kann gedacht werden als aus zwei einfachen 
MeiBeln entstanden, die sich im rechten Winkel durchdringen. Je nach
dem ob sie gerade MeiDel oder SpatenmeiDel sind, kann auch der Kreuz
meiDel ein gerader oder ein spatenformiger KreuzmeiDel sein. J eder von 
diesen Kl'euzmeiDeln kann nun noch Seitenschneiden besitzen (Fig. 9) . 

Fig. 9. 

Kreuzmei13el mit Seiten
schneiden von 

F. Bischoff-Duisburg: 
(s. dieTab. aufSeite 10). 

Die Vorteile des KreuzmeiDels sind, daf3 
er sich nicht so leicht verschlagt; wenn namlich 
ein einfacher MeiDel auf eine Kluft trifft , 

Fig. 10. 

Mei13el mit Ohren
schneiden. 

dringt er in diese ein und ver
klemmt sich; wenn dies da
gegen bei einem KreuzmeiDel 
geschieht,so steht eine von den 

Fig. 11 . 

Schwert
meiJ3el. 

Fig. 12. 

Kolben
meiJ3el. 

Schneiden immer quer gegen die Kluft und verhindert ein Verklemmen. 
Dagegen hat del' KreuzmeiDel den Nachteil, daD das Bohrloch recht oft 
gesaubert werden muD; andernfalls verfangt er sich leicht im Bohr
schmante. 

AuBer den Seitenschneiden konnen die MeiDel auch noch Ohren
schneiden (Fig. 10) bekommen. Der Zweck der Ohrenschneiden ist der
selbe, wie der der Seitenschneiden, namlich das Nachbuchsen der Bohl'
lochswande. Die Seitenschneiden werden oben am Schafte angebl'acht; 
ihre Schneide lauft parallel del' MeiDelschneide, wahrend die der Seiten
schneide quer dazu steht . . 

Ab und zu verwendet man besonders gestaltete MeiBel, bei denen 
die Schneide eine besondere Form bekommt. Hierzu gehort 

1. Der SchwertmeiBel (Fig. 11); er wird hauptsachlich in festen 
Gesteinsarten verwendet. Die Schneide ist in eine Spitze ausge
zogen. Damit hangt zusammen, daB die Sohle Trichterform erhalt ; 
in diesem Trichter bleibt aber beim Loffeln immer etwas Schmant 
zurUck. 

2. Doc KolbenmeiDel (Fig. 12) ; er ist mit einem spitzen Kolben 
versehen und wird in weichen Gebil'gsarten zum Herstellen von Trink
wasser-Bohrlochern (Abbessinierbrunnen) sowie beim StoDbohren benutzt, 
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um einzelne Steine und sonstige Rindernisse aus dem Bohdoche in das 
Gebirge hinein zu verdrangen. 

3. Der ExzentermeiBel (Fig. 13) lauft ebenso wie der Schwert
meiBel in eine Spitze aus, die mit der Bohrlochsachse zusammenfallen 
muB. Die eine Seite adient als sogenannte Abweisflache; sie ist kiirzer 
als die Schneidenflache c, aber dementsprechend breiter gehalten und 
hat den Zweck, die Schneide c nach auBen zu driicken. An der Schneide c 
konnen noch zwei Backen (Seitenschneiden) b angebracht sein. Die 
Breite des ganzen MeiBels ist geringer als der Bohrlochsdurchmesser; 

b 
Fig. 13. 

Exzenter·MeiBel von 
H. Mayer & Co. 

Fig. 14. 

Exzenter·ParalielschneidemeiBel von 
H. Mayer & Co. 

infolgedessen ist man in1stande, die Verrohrung immer mit dem Tiefer
werden des Bohdoches nachzusenken. Es bleibt nur der unterste Teil 
des Bohdoches unverrohrt, dessen Rohe etwas groBer sein muB als die 
RubhOhe des MeiBels. Will man den MeiBel auswechseln, so laBt er sich, 
weil er schmaler ist als die lichte Weite der Verrohrung, bequem durch 
diese zu Tage fordern. 

Eine Abart hiervon ist der ExzentermeiBel mit drei parallellaufenden 
Schneiden (Fig. 14), ein sogenannter ParallelschneidemeiBel. Die 
Abweisflache ist bei fum wesentlich kraftiger gehalten. Infolge seiner 
drei Schneiden ist der MeiBel besonders fUr sehr hartes Gebirge 
geeignet. 

Die ExzentermeiBel miissen aus allerbestem Material bestehen; 
denn infolge des einseitigen Schlages konnen nur zu leicht MeiBel- oder 
Gestangebrilche eintreten. Zum Teil laBt sich dem auch dadurch vor
beugen, daB die schmalere MeiBelhalfte wesentlich kraftiger gehalten 
wird, so daB sie ebenso schwer wil'd wie die bl'eitel'e, mit del' Schneide 
vel'sehene MeiBelhalfte; alsdann faUt die Schwel'linie des MeiBels mit 
def Bohrlochsachse zusammcn. 
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Fig. 15. 

Exzentrischer Kreuzmei13el 
von H. Mayer & Co. 

Fig. 18. 

Fig. 16. 

Gabelformiger 
Mei13el (aus Ur
sinus. Kalender 

fiir Tiefbohr
Ingenieure ). 

Fig. 17. 

Mei13el mit Fort
satzschneide 

(aus Ursinus, 
KalenderfiirTief
bohringenieure ). 

Fig. 19. 
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Mei13el mit Fortsatzschneide. 
(MeWel von Mac Garvey.) 

Exzentermei13el mit Fortsatzschneide (aus 
Ursinus, Kalender fiir Tiefbohr-Ingenieure). 

Als Neuheit auf dem Gebiete del' Exzentermeil3el bringen H. Mayer 
& Co_ in Ntirnberg-Doos einen 0 xzen trisohen Kreuz meiJ3el (Fig. 15), 
dessen breitere Fhlgel mit Nachschneiden b und b1 versehen sind. 
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Die ku~zen Fliigel a und a1 sind nur teilweise mit Schneiden ver
sehen und dienen im iibrigen als Abweisflachen fiir die langen Arbeits
schneiden c und cl . 

Der gabel£ormige Meillel (Fig. 16) hat drei Schneiden, von denen 
die mittlere weiter oben in einer Lticke des Blattes liegt. Mit seiner 
Hilfe ist man imstande, Kerne zu bohren; aber diese Kerne diirfen 

Fig. 20. 
KreuzmeiJ3el mit Sohlenspiilung 

von F. Bischoff-Duisburg 
(s. untenstehende Tabelle). 

nicht allzu lang sein; denn infolge der 
Erschiitterung beim Bohren wiirden sie 
schnell abbrechen und zerbohrt werden. 

Das Gegenstiick zum gabelformigen 
Meillel bildet der Meillel mit Fortsatz
schneiden (Fig. 17). Er hat meistens drei 

Fig. 21. Fig. 22. 
MeiJ3el mit Sohlenspiilung. 

I Gebriiuchliche Abmessnngen. I Annaherndes Gewicht, 
a I b I c I die I fig I h I ilk I I I min I 0 fertig bearbeitet 

~;{ 
360 340 118 1001150 100 110 800 380 150 150 120 40 100 133,00 kg 
250 230 118 100150 100 110 800 380 150 150 120 40 100 100,00 " 

"" 150 130 100 90 108 80 100 800 380 150 150 120 30 80 60,00 " 

~{ 
206 190 100 90 120 100 60 820 250 300 150 120 20 85,00 " 

=ci> 181 165 100 90 120 95 55 820 250 300 150 120 20 72,00 " ".-
"" 155 140 100 90 120 90 50 820 250 300 150 120 20 60,00 " 

=~I 250 210 100 95 130 260 90 550 190 100 105 90 35 120 72,00 " 
200 160 95 90 130 240 80 530 190 100 95 80 30 120 52,00 " 

"~l 150 110 95 90 120 210 75 500 190 100 76 75 30 33,00 " 

~:q 
400390100 78 140120 120 1000350375 275 110 50 120 157,00 " 
300290100 78 1301120 120 10003503751275110 45 120 139,00 " 

~ 200190 90 70 120102 102 1000350375275 100 35 102 95,00 " 
100 90 70 50 90 80 70 775300275200 70 25 70 35,00 " 

Schneiden, von denen die mittlere gegen die beiden seitlichen Schneiden 
vorsteht. Dadurch wird in der Bohrlochsmitte ein engeres Loch vor
gebohrt, welches dem MeiBel eine gewisse Fiihrung gibt. Es gibt 
auch MeiBel mit nur zwei solchen Schneiden (Fig. 18) . 

Ebenso hat man MeiBel hergestellt, die eine Vereinigung von 
ExzentermeiBeln und von solchen mit Fortsatzschneiden bilden 
(Fig. 19). 
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II. Die SpiUbohl'll1eiBel. 
Fiir die Zwecke der Spulbohrung erhalten die MeiBel eine achsiale 

Durchbohrung. Infolgedessen mussen bei ihnen die Gewindezapfen 
starker sein als bei den TrockenbohrmeiBeln. Man unterscheidet 

1. Meillel mit Sohlenspii.lung und 
2. Meillel mit SeitenspiHung. 

Bei den Meilleln mit Sohlenspiilung (Fig. 20-22) mundet der 
Spulkanal in del' MeiBelschneide; damit abel' kein Kern erbohrt 

Fig. 23. 

Meillel mit Seitenspiilung 
von F. Bischoff-Duisburg 

(s. die Tabelle auf Seite 10). 

Fig. 24. 

S piil-Kreuzmeillel 
von Deseniss & Jacobi. 

wird, darf diese Spulung nie in der Schneidenl1litte liegen, sondern 
muB et,was auBerhalb derselben angebracht sein (Fig. 21.) Eill Nach
teil der MeiBel fur Sohlenspulung ist, daB sie schwierig zu bearbeiten 
sind, also geschickte Schmiede erfordern. 

Bei den MeiBeln mit Seitenspulung (Fig. 23) gabelt sich del' Spul
kanal unterhalb des MeiBelhalses; die beiden Miindungen liegen oben 
in den beiden Blattflachen. Die AusfluBoffnungen sind nach unten zu 
schrag ausgezogen, damit die beiden Spiilstrome moglichst senkrecht 
nach unten bis auf die Sohle spritzen. 
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Bei den KreuzmeiBeln mi.inden die Spiilkanale in den vier Ecken 
(Fig. 24). Es kann jede MeiBelart fUr Wasserspi.i.lung eingerichtet werden; 
,vie die Figuren 25 und 26 zeigen. Von besonderen Spi.ilbohrmeiBeln 
seien hier noch besonders erwahnt der ParalleIsehneidemeiBel von 
Trauzl mit Sohlenspiilung (Fig. 27) , der namentlieh bei den Rapid
bohrungen benutzt wird, und die fiir die gleichen Zweeke verwendeten 

Fig. 25. 
Spiilmei3el mit Fortsatz

schneide von 
Deseniss & Jacobi A.-G. 

Fig. 26. 

Exzenter-Mei3el fiiI' 
Seitenspiilung. 

Fig. 27. 

Parallelschneidemei3el 
mit Sohlenspiilung. 

Fig. 28. 
MeiGelkrone (Parallel

schneidemei3el) mit 
Sohlenspiilung. 

Fig. 29. 

Wasserspiilmuffen
mei3el von 

H. Mayer & Co. 

MeiBelkronen von Trauzl (Fig. 28). Bei diesen letzteren wird mit in
direkter Spulung gearbeitet; die Kerne werden dureh die beim 
Bohren auftretenden Ersehutterungen abgebroehen und dureh den 
im Hohlgestange naeh oben gehenden Spi.i.lstrom zu Tage gesehafft. 

Ferner sei noeh erwahnt der WasserspillmuffenmeiBel (Fig. 29) 
von Heinrich Mayer & Co. in Nurnberg-Doos. Dieser MeiBel besteht 
aus zwei Teilen und eignet sich lediglich fUr mildes Gebirge. Die Muffe 
hat zwei Schlitze, in welche der SpatenmeiBel eingenietet ist. Das Spiil
wasser stromt aus der Muffe, welehe die Fortsetzung des Hohlgestanges 
bildet, senkreeht nach unten auf die Bohrloehssohle und bewirkt eine 
kraftige Spulung derselben. Mit Rucksicht auf die Verwendung im 
milden Gebirge ist dieser SpiilnleiBel wesentlieh leichter gehalten als 
die anderel1 StoBbohrmeiBeI. 
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III. Die Bearbeitung des 1\'Iei6els in {leI' Schmiede. 
Die MeiBel werden beim StoBbohren und Freifallbohren sehr stark bean

sprucht, we;! sie die ganze Wucht des Schlages auszuhalten haben; darum miissen 
sie aus bestem Material, und zwar aus Tiegelgul3stahl bzw. aus SpezialmeiBel
stahl hergestellt sein; doch hiingt die Leistungsfahigkeit der Bohrmeil3el nicht nul' 
von del' Giite des verwendeten Materials, sondern auch von dem guten Zustande 
ab, in dem die Meil3el erhalten werden. Die auf3ersten Ecken der Sehneiden werden 
am meisten abgenutzt und sind dem Abbrechen leicht ausgesetzt; ferner bricht 
aueh die Schneide selbst leieht ab, wenn del' Stahl in del' Schmiede "verbrannt". 
d. h. zu sehr erhitzt worden ist. Je besser der Stahl ist, desto geringere Ritze ver
tragt er; darum diirfen die Bohrmeil3el nicht iiber hellrot oder kirsehrot erwarmt 
werden; in den meisten Fallen geniigt es schon, wenn die MeiBel auf Randbreite 
dunkelrot gliihen. Die Temperatur muB gleichmaBig iiber die Meil3elbreite verteilt 
sein, und namentlich diirfen die Eeken nicht zu scharfes Feuer bekommen. Zum 
Zweeke des Abkiihlens hangt man den MeiBel in Regenwasser, welches abel' nicM 
eiskalt sein darf, sondern am besten etwas abgestanden ist; die Sehneide mul3 

Fig. 30. 

Lehre fUr FlachmeiBel. 

Fig. 31. 
MeiBellehre. 

(~. 0 
Fig. 32. Fig. 33. 

Lehre fiir Laschenbohrer. Lehre fiir Laschenbohrer. 

etwa vier Finger tief in das Wasser eintauehen; erst nach dem ganzliehen Erkalten 
ist der MeiBel aus dem Wasser zu nehmen. Der Hartegrad des Stahles ist immer dem 
Gestein anzupassen. Man erkennt ilm an den Anlauffarben; fiir hartes Gestein 
bekommt der Meil3el hafergelbe, fiir mildes blaue Anlauffarbe. 

Der Sehneidenwinkel ist del' Winkel, den die beiden Sehneidenflaehen mit
einander einsehlieBen. Er schwankt zwischen 70 lind 120 Grad; der normale 
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Schneidenwinkel betragt 90 Grad; bei milderem Gestein kann der Winkel 
bis auf 70 Grad sinken, in harrem Gilstein ausnahmsweise bis 120 Grad 
steigen. 

Es ist sehr wichtig, daB die MeiBelschneiden die richtige Breite besitzen; 
ist der MeiBel zu schmal, dann verengt sich das Bohrloch; ist dagegen der MeiBel 
zu breit, dann klemmt er sich leicht im Bohrloche fest. Namentlich miissen frisch 
gescharfte MeiBel auf ihre richtige Breite hin gepriift werden. Diese Priifung 
erfolgt mit den Lehren (Fig. 30-33); solche Lebren miissen in der Schmiede 
vorhanden SE'in, und ebenso ist es gut, wenn der Bohrmeister welche besitzt, um den 
Schmied kontrollieren zu konnen. Namentlich bei spatenformigen MeiBeln ist 
das Innehalten der richtigen MeiBelbreite sehr wichtig; denn hei ihnen nutzen 
sich die Ecken leichter ab als bei den geraden MeiBeln. 

Wesentlich ist auch die richtige Lange des MeiBels; je liinger er ist, um so 
schwerer ist er und kann schlieBlich nicht mehr in der Schmiede gut bearbeitet 
werden; andererseits aber ist ein hohes Gewicht von Vorreil fiir den Schlageffekt. 
Ein zu kurzer MeiBel ist wieder zu leicht und halt nicht das Gewioht der auf ihm 
lastenden Bohrstangen aus; ferner kann sich ein zu kurzer Meillel, wenn er abbricht, 
im Bohrloche allzu schrag umlegen und dann nicht mehr mit den Fangwerkzeugen 
gefaBt werden. 

Die MeiBel miissen symmetrisch gearbeitet sein; d. h. die rechte Halfte 
muB ebenso schwer sein wie die linke; denn sonst hangt der MeiBel sohief am Ge· 
stange und bricht leioht ab; auch wird dann der Bohrloohsdurchmesser zu groB. 
Namentlioh ist bei den Exzentermeilleln, deren beide Korperhalften versohieden 
breit sind, darauf zu aohten, daB beide Half ten gleioh sohwer sind. 

B. Das Gestiinge. 
DerZweck des Gestanges ist, den Bohrer mit der fiber Tage stehenden 

Antriebsvorrichtung zu verbinden, um ihn bewegen und umsetzen 
zu konnen. 

I. Die Bohrstangen. 
Das Material, aus dem die Bohrstangen bestehen, ist Holz oder Eisen. 

Das Holz muB astfrei und gerade gewachsen sein; denn wo Aste und 
Knorren sind, ist das Holz sprode und bricht leicht. Krumm gewachsenes 
Holz gibt kein gutes Bohrgestange ab, weil es leicht durchbiegt und sich 
dann im Bohrloche verklemmt oder auch bricht. Von Laubholzern ver
wendet man Eiche, von Nadelholzern Larche und Fichte. Holzernes Ge
stange eignet sich nur ffir Bohrlocher von groBem Durchmesser; denn 
um haltbar zu sein, muB es ziemlich stark genommen werden. Der Quer
schnitt ist am besten rund oder achteckig. Die Lange der holzernen 
Bohrstangen betragt im allgemeinen 10-14 m, der Durchmesser nicht 
unter 0,15 m. Holzernes Gestange hat in nassen Bohrlochern den Vor
teil, daB es sich leicht anheben laBt, weil ja das Holz im Wasser Auftrieb 
hat. Aus demselben Grunde aber wird die Wucht des MeiBelschlages 
geschwacht. Um diesem N achteil vorzubeugen, gibt man den Bohrstangen 
an beiden Enden eiserne Beschlage, die so schwer sind, daB das Holz im 
Wasser gewichtslos wird, also keinen Auftrieb hat. Ein anderer Nachteil 
des holzernen Gestanges ist, daB es leicht platzt, wenn es aus nassen Bohr-
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lochern kommt, und daB sich die Beschlage lockern. Es wird deshalb 
nur noch selten benutzt. 

DasMaterialzu eisernem Gestange soll sehnig sein und der Verdrehung 
moglichst groBen Widerstand leisten. Eiserne Stangen haben im Gegen
satz zu den holzernen nur 8-10 m Lange, weil sie sonst zu schwer 
werden. Ihr Querschnitt kann rund odeI' viereckig sein, und zwar nimmt 
man meistens Quadratgestange zum Drehbohren, rundes Gestange beim 
Freifallbohren. Wenn beim Quadratgestange die Kanten verbrochen 
werden, dann sollen sie doch an beiden Enden bleiben, um das Gestange 
mit dem Schliissel drehen zu konnen, mit Riicksicht auf die Fangarbeit 
usw. Del' Durchmesser des Gestanges betragt nicht unter 20 mm. 
Die untersten Stangen werden gern starker genommen; denn dadurch 
riickt der Schwerpunkt des Gestanges tiefer nach unten, und beim eng
lischen Bohren wird es nicht so leicht g(:staucht. 

Das eiserne Gestange ist jetzt fast iiberwiegend im Gebrauch, 
weil es fester ist als das holzerne und sich weder wirft noch verzieht. 

AuBer den Haup tbohrstangen, die beim holzernen Gestange bis 14 m, 
beim eisernen bis zu 10 m lang sind, benutzt man auch Erganzungsstlicke; 
ihre Lange betragt )I.z, ~;J, und '/8 der Hauptstangenlange. Sie werden liber Tage 
auf das Hauptgestange aufgesetzt. 1st z. B. das Bohrloch so tief geworden, daB 
man eine neue Stange aufsetzen muB, so mliBte man beim eisernen Gestange eine 
solche von 10 m Lange nehmen. Es ist klar, daB das Arbeiten mit einer Stange, 
die 10 m liber die Tagesflache hinausragt, nicht angenehm sein kann. Darum nimmt 
man zunachst eine '/s·Stange; dann wechselt man diese '/s-Stange aus gegen eine 
74 -Stange, setzt bei weiterem Vertiefen des Bohrloches auf diese 74 -Stange wieder 
die '/s-Stange auf, um dann beide Stangen durch eine )I.z-Stange zu ersetzen. 
Dann kommt wieder auf diese )I.z-Stange eine lis-Stange, welche letztere dann 
wieder durch eine Y4-Stange ersetzt wird. Auf die Y4-Stange setzt man dann wieder 
die 'Is-Stange auf. SchlieBlich werden die libereinandersitzenden )I.z-Stange, 
7~ .Stange und 1/ s-Stange abgeschraubt und durch eine Hauptstange ersetzt. 

Wenn es sich um Spiilbohrung handelt, muE man Hohlgestange 
benutzen. Doch wird es auch haufig bei Trockenbohrungen verwendet, 
weil man sonst zwei Sorten von Gestange vorratig haben miiBte. Hohl
gestange hat den Vorteil, daB es leichter und widerstandsfahiger als 
massives Gestange ist. 

Die Lange diesel' Stangen betragt bis zu 5 m. 
Jedes Gestange, also massives Gestange und Hohlgestange, muB 

mit Bunden versehen sein, um es bei der ]'orderung mit del' Gabel und 
dem Forderstuhl abfangen zu konnen. Am oberen Ende bekommt es 
am besten zwei Bunde dicht ii.bereinander (Fig. 34). Unter den unteren 
Bund wird die Abfangegabel geschoben; mit dem oberen Bunde wird es 
in den Forderstnhl eingehangt. Die Bunde werden angeschweiBt; doch 
muB man daranf achten, daB Stange nnd Bund gleich heiB sind, weil 
sich sonst letzterer zn sehr in die Stange einschniiren nnd sie schwachen 
wiirde. 

Hohlgestange erhalt oft gar keinen Bund, sondern wird nur an 
den Enden verdickt (Fig. 35 und 36). 

NachdemDRP. 206 517 von Emil Dinse in Berlin-Schoneberg kann massives 
und Hohlgestange durch Verwendungvon Langs- und Querrippen, schraubenfOrmigen 
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Rippen, auBereu und inneren Rippen (Fig. 37-41) bosondere Querschnitts
formen bekommen. Die Stange kalll zwei, drei odeI' noch mehr Rippen erhalten. 

Fig. 34-36. 

Gestange. 

___ ,--tL 

Fig. 37-41. 

Besondere Gestangequerschnitte 
(aus Tiefbohrwesen 1910, Nr. 5). 

Fig. 42. 
GabelschloB. 

o 

o 

o 
o 

Fig. 43. 

BlattschloB. 

b 

Fig. 44. 

SchloB 
mit schiefem 

Blatt. 

Mit Riicksicht auf die Verbindung werden die Stangen an beiden Enden 
zylindrisch odeI' schwach kegelformig gemacht. Die Vorteile diesel' Stangen sind 
nach Angaben des Erfinders, daB sie 50-70 % leichter als andere Stangen, sichel' 
gegen Verdrehung und Verbiegung sind, und daB man mit ihnen auf groBere Teufen 
bohren kann. 
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II. Die GestangescblOssel'. 
Der Zweck der Gestangeschlosser ist, die einzelnen Bohrstangen 

miteinander zu verbinden. Sie sollen einfach und kraftig sein und dllrfen 
keine kleinen Teile besitzen, die verloren gehen konnen, z. B. Bolzen, 
Splinte, Schrauben usw. AuBerdem miissen sie Universalschlosser sein, 
damit die Stangen beliebig untereinander vertauscht werden konnen. 
Man unterscheidet bei Schlossern fiir massives Gestange hauptsachlich 

1. das GabelschloB, 
2. das BlattschloB, 
3. das SchraubenschloB, 
4. das ZapfenschloB . 

Bei dem GabelschloB (Fig. 42) ist das Gestange an dem einen 
Ende gegabelt; das andere Gestangestiick wird da hineingeschoben. 
Beide Teile werden durch Schraubenbolzen miteinander verbunden. 

Fig. 45. 

Zy lindrischer 
Schranbenbolzen mit 

feinem Gewinde. 

Fig. 46. 
Zylindrischer 

Schraubenbolzen mit 
grobem Gewinde. 

Fig. 47. 
Konischer Schrauben· 

bolzen mit grobem 
Gewinde. 

Bei dem BlattschloB (Fig. 43) haben die Gestange an beiden 
Enden Blattung und werden ebenfalls durch Schraubenbolzen zusammen
gehalten. 

Beide Schlosser, das Gabe1'3chloB und das BlattschloB, sind veraltet 
und werden heute kaum mehr benutzt. 

H. Mayer & Co. in Niirnberg-Doos liefem ein einfaches SchloB mit 
schiefem Blatt (Fig. 44). Die beiden Enden greifen mit Stiften inein
ander und werden auBerdem noch durch einen llbergeschobenen Ring 
verbunden. 

Beim SchraubenschloB (Fig. 45-47) hat jede Stange an dem 
einen Ende einen Schraubenbolzen, am andern eine Schraubenmutter. 
Der Bolzen kann zylindrisch (Fig. 45, 46) oder konisch (Fig. 47) sein. 
Der konische Bolzen gestattet ein beschleunigtes Losen und Verbinden 
der einzelnen Bohrstangen; auBerdem laBt er sich immel' fest anziehen. 
Ein Nachteil der Vel'schraubung ist, daB sich die Stangen beim StoB
bohl'en leicht losen, beim Drehbohl'en aber sich so fest schrauben, daB 
sie sich kaum mehl' los en lassen. 

Del' Schraubenbolzen muB an jeder Bohrstange oben, die Mutter 
unten sitzen. 1st dies nicht del' Fall, die Mutter also am oberen Ende, 
dann dl'ingt leicht Schmutz in dieseein, und das Gewinde leiert sich aus. 

B a 11 s en. 'l'ir.fbohl'\\'~sCll. 2 
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Del' Zapfendurchmesser ist am besten gleich der Starke der Bohr
stangen, die Lange des Zapfens gleich 5/4 seiner Starke. Bei konisehem 
Gewinde wird del' Durehmesser in ~/~ der Rohe tiber dem FuBe des 
Zapfens gemessen. Die Mutter greift bei konischem Gewinde auf % 
seiner Lange. 

Bei Trockenbohrung kann, bei Freifallbohrung muB das Gewinde 
grob (Fig. 46, 47) seiil; bei Spi.i.lbohrung braucht man feines Gewinde 
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Fig. 48. 

Glattes Gestange del' 
DTA mit AuJ3enmufien. 

Fig. 49. 
GJattes Gestange del' 

DTA mit Bohrmuffen. 

I 
I 

, 

-~ 
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Fig. 50. 
Normal-Stahl-Rohlge

stange del' DT A. 

(Fig. 45), damit an diesel' Stelle kein Wasser verloren geht. Es muB 
Reehtsgewinde sein, also ein Rechtsdrehen des Gestanges gestatten. 
U m bei Linksdrehen oder bei zufalligen U rsachen das Losen des Gestanges 
zu verhtiten, siehert man das Gewinde mit einem durehgesteekten Splint, 
oder die Mutter und der naehstgelegene Bund werden kantig gesehmiedet, 
und dann wird i.1ber beide eine passende Muffe i.i.bergesehoben. 

Fiir Hand-Spiilbohrung in mildem Gebirge liefert die Deutsche Tiefbohr
Aktien-Gesellschaft in Nordhausen glatte Gestangerohre (Fig. 48), auf die an einem 
Ende AuJ3enmuffen aufgeschraubt werden. Bei Gestangebriichen konnen diese 
Rohre durch Anschneiden von Gewinde sofort wieder verwendbar gemacht werden. 

Anstatt dieser gewohnlichen Muffen konnen auch "Bohrmuffen" aufgeschraubt 
werden (Fig. 49); diese besitzen grobgangiges, stark konisches Gewinde, einen 
Vierkant a zum Abfangen mit del' Gabel bzw. einen Vierkan l> fiir das Arbeiten 
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mit dem Gestangeschliissel; mit dem Forderhalse c konnen sie in den Forderstuhl 
eingesetzt werden. 

Das Normal-Stahl-Hohlgestange derselben Firma besteht aus nahtlosen 
Stahlrohren, die an beiden Enden verdickt sind; diese Verdickungen sind mit 
Flachen zum Ansetzen von Schliissel und Abfangegabel versehen (Fig. 50). 

'1, b c d 
Fig. 51 a-d. 

Anschweif3enden von H. Mayer & Co. 

a b c (' 

Fig. 52. 

Wechselstiicke von H. Mayer & Co. 
a-c Wechselstiicke fiir Trockenbohrung . . e-f Wechselstiicke fUr Spiilbohrung. 

Ferner empfiehlt die DTA., vor dem Verschrauben auf die erwarmten 
Gewinde ihr Friktionsfett in heif3em Zustande aufzutragen. Es halt diese Stellen 
blank und rostfrei, verhindert ein selbsttatiges Losen und schlief3t wasserdicht. 
Vor dem Auseinanderschrauben sind die Gewinde zu erwarmen. 

Die Maschinenfabrik H. Mayer & Co. in Niirnberg-Doos liefert Anschwei 13-
enden (Fig. 51 a -d), die man in der Bohrschmi~.de an vorratige Stangen an
schweif3en kann. Man erreicht dadurch eine billige Ubcrsecverfrachtung und kann 
sich das Gestangc in der eigenen Schmiede herstellen. 

2* 



20 Das Stof3bohrOll. 

Dieselbe Firma liefert auch Wechselstiicke (Fig. 52 a-d), die beim Uber
gang vom Bohrer zum Gestange und von verschiedenartigem Gestange unter sich 
verwendet werden konnen. Sie sind sowohl fiir Trocken- alB auch fur Spiilbohrung 
passend geal'beitet. 

Das Z'1pfenschloB (Fig. 53) wil'd meistens verwendet zur Ver
bindung des MeiBels mit del' Schwerstange und diesel' letzteren mit dem 
Fl'eifallapparate. Da& Gestange h:>,t an dem einen Ende einen konischen 
Zapfen, an dem andel'll eine Muffe; dul'ch beide wil'd ein Keil dul'ch
geschoben, del' mitteIs eines Splintes festgehalten wird . Das KeilschloB 
el'moglicht ein l'asches Verbinden und Losen bei del' GestangefOrderung; 
abel' beim Bohren lost es sich leicht von selbst. 

III. Die Allfbewahrung des Gestanges. 
Das Gestange soIl immel' im Bohl'turme hangend aufbewahrt werden. 

Zu diesem Zwecke wird an del' obersten BUhne des Turmes del' so
genannte Gestangerechen (Fig. 54) angebracht. Er besteht aus Holz odeI' 
Eisen und hat eine groBere Anzahl von Ausspal'ungen; 'in ihnen hangen 
die einzelnen Stangen an d'en Bunden. Del' Vorteil del' hangenden Auf
bewa.hrung ist, daB die Stangen standig auf Zug beansprucht bleiben, 

Fig. 53. Fig. 54. 

ZapfenschloJ3. Gi'stangerechen. 

und daB sie infolgedessen ihre Geradheit bewahren. Dagegen ist es faIsch, 
sie im Bohl'turme aufzustellen und schrag in eine Ecke zu lehnen; denn 
sie biegen sich dann leicht durch. Dies ist namentlich bei hOlzel'llen Bohr
stangen del' Fall. Kommen dann 801che Stangen in das Bohrloch, so 
reiben sie an seinen Wandungen und verursachen N achfall, verklemmen 
sich odeI' brechen bei star-ken Schlagen. 

Ebenso ist es verkehrt, die Bohrstangen im Freien aufzubewahl'en, 
indem man sie auf den Erdboden legt. Diesel' ist immer feucht und un
eben. Die Stangen verbiegen sich also auch leicht. Holzerne Stangen 
konnen bei langem Liegen faulen odeI' unter dem Wechsel von Regen und 
Sonnenschein sich werfen und l'issig werden. AuBerdem ist es umstand
lich, die Bohrstangen zu jedesmaligem Gebrauch in den Bohrturm zu 
schafl'en und sie dann wieder aus ihm herauszuholen. 
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IV. Die Priifung des Gestanges. 
Sowie die Bohrstangen aus dem Bohrloche herauskommen, miissen 

sie auf etwaige Beschadigungen hin uutersucht werden, damit man diese 
sofort beseitigen kann; ebenso soll man die Bohrstangen auf ihre Gerad
heit hin untersuchen. Dies erfolgt, indem man sie im Gestangerechen 
hangend ablotet. Die Ablotung hat an zwei Stellen zu erfolgen, die zu
einander unter einem Winkel von 90 Grad liegen. Von Zeit zu Zeit solI 
man die Bohrstangen im Freien auf der Richtbank untersuchen. Es 
ist dies eine schmale Biihne, deren Lange gleich der der groBten Bohr
stange ist. Mit Hille einer ausgespannten Schnur wird auf ihr eine 
gerade Liniegezogen undjede Bohrstange an diese Linie angelegt. Auch 
bei dieser Untersuchung miissen die Bohrstangen gedreht werden. 
Verbogene Bohrstangen werden in der Schmiede hand warm gemacht 
und mit leichten Hammerschlagen gerade gerichtet. 

c. Die Seile. 
Bei del' Bearbeitung benutzte Literatur. 

J. Hrabrak, Die Drahtseile, Berlin 1900. 
E. G. Drahtbohrseile. Allgemeine iisterreichische Chemiker· und Technikerzeitung 

XXII (1904). Nr. 10. 
R. von Nowosielecki, Dber die Drahtseile bei den Bohrungen. Allgemeine 

iisterreichische Chemiker- und Technikerzeitung XXII (1904), Nr.20, 21, 
22, 23. 

Die beim Bohrbetriebe verwendeten Seile konnen sein 
1. Bohrseile, 
2. Forderseile (Wirbelseile), 
3. Loffelseile, 
4. Flaschenzugseile. 

Nach der Machart sind zu unterscheiden 
1. Bandseile (= Flachseile), 
2. Rundseile, 

a) Spiralseile, 
b) Litzenseile, 
c) Kabelseile, 

3. Quadratseile. 
Das verwendete Material ist Hanf oder Stahldraht. 

I. Die Hanfseile. 
Die Hanfseile werden hergestellt aus russischem Reinhanf oder 

badischem SchleiBhanf. DiesesMaterial hat den Nachteil, daB es lcicht 
fault, wenn es naB wird. Zum Schutzc davor kann man die Seile teeren; 
dieses Mittel geniigt vollstandig filr die im Bohrbetriebe verwendeten 
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Seile; jedoch werden sie dadurch wesentlich schwerer, ohne abel' an 
Tragfahigkeit zu gewinnen. 

Will man faulnissichere, ungeteerte Seile haben, so muB man Manila
hanf oder Aloehanf benutzen; doch ist die Tragfahigkeit dieses Materials 
eine geringere als die des gewohnlichen Hanfes. Andererseits aber 
wird die Festigkeit daraus hergestellter Seile durch Nasse gesteigert. 
Auch haben sie den Vorzug, daB sie sehr elastisch sind. 

Bei del' Anfertigung del' Hanfseiledreht man denHanfzu Faden; dann 
wird eine groBere Zahl von Faden zu Litzen zusammengedreht. Aus drei 
odeI' vier Litzen schUigt man das Seil zusammen. Die dreilitzigen Seile 
sind biegsamer als die vierlitzigen und brauchen keine besondere Seele 
(Eip.lage). Will man den vierlitzigen Seilen dje gleiche Biegsamkeit 
geben wie den dreilitzigen, so kann man sie lose schlagen; jedoch langen 
sie sich dann mehr als die festgeschlagenen Seile. 

II. Die Drahtseile. 
Zu den Drahtseilen benutzt man im Bohrbetriebe nur Stahldraht. 

Bei diesem kommt es hauptsachlich auf die Bruchfestigkeit an, die von 
dem Kohlenstoffgehalte des Stahles abhangig ist; je hoher diesel' letztere 
ist, um so groBer ist die Bruchfestigkeit; -abel' mit dem Kohlenstoff
gehalte nimmt auch die Sprodigkeit des Materials zu. 

Man unterscheidet folgende Bruchfestigkeitsstufen: 
60, 90, 120, 150, 180, 200 kg/qmm. 

In diesen Sorten fiihren die Fabriken ein groBeres Lager und 
konnen daher die Seile gleich liefel'll. Werden andere Bruchfestigkeiten 
gewiinscht, so muB der Draht besonders angefertigt werden. Darum 
sind solche Seile teurer und erfordern eine langere Lieferungszeit. 

Die Starke der Drahte wird durch Nummern bezeichnet; jeder 
Nummer entspricht 1/10 mm. Es ist also beispielsweise 

Draht Nr. 10 solcher von 1,0 mm Dicke, 
Draht Nr.19 solcher von 1,9 mm Dicke, 
Draht Nr.32 solcher von 3,2 mm Dicke. 

a) Die Flechtarten (Macharlen) der Drahtseile. 
Nach der Querschnittsform konnen die Drahtseile Rundseile odeI' 

Flachseile sein. Die Rundseile werden wieder eingeteilt in 
1. Spiralseile oder einmal gefiochtene Seile, 
2. Litzenseile odeI' zweimal gefiochtene Seile, 
3. Kabelseile oder dreimal gefiochtene Seile. 

1. Die Spiralseile. 
Die Spiralseile konnen hergestellt werden aus rundem Draht 

(Fig. 55) oder aus Formdraht (Fig. 56); die letzteren nennt man auch 
vcrschlosscne Seile, weil sich bei ihnen ein gebrochener Draht nicht aus 
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dem Seile herauswickelu kaun, \Vie dies bei den Ruuddrahtseilen del' 
Fall ist; deuu infolge del' eigenartigen Form werden die gebroehenen 
Drlihte von ihren Naehbardrahten gehalten. 

Die Spiralseile, die im Bohrbetriebe abel' nul' sehr wenig Ver
wendung finden , bestehen aus del' Einlage und den eigentliehen Seil
drahten. Die Einlage kanu aus Ranf odeI' weiehem Eisendraht bestehen; 

Fig. 55. 

Spiralseil aus Runddraht. 

;~~,~~:-
. -....... ---. 

Fig. 56. 

Spiralscil aus Formdraht (verschlossenes Seil). 

im letzteren Falle nimmt man I , 3 odeI' 4 Drahte, weil sich diese Zahl 
bequem zusammenschlagen laBt, ohne eine besondere Einlage zu be
anspruchen. 

Um diese Seele werden nun die Stahldrahte ill mehreren konzen
trischen Lagen herumgewunden. Wenn die Drahte aller Lagen dieselbe 
Windungsrichtung haben, also beispielsweise links herum gewunden sind, 
so ist das Seil im Gleichschlage hergestellt; wechse.lt die Windungs
richtung innerhalb del' verschiedenen Drahtlagen, laufen also die Drahte 
in del' einen Lage links herum, in del' nachsten Lage rechts herum, in 
del' dritten wieder links herum und so fort , so ist das Seil im Kreuzschlage 
gewunden. 

Ein N achteil del' Spiralseile ist, daB man nul' die Drahte del' auBersten 
Lage sieht, also Drahtbritche, die im Seilinnern vorkommen, lllcht wahr
nehmen kann. Um sich davor zu schUtzen, werden die Drahte del' Deck-
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lage schon bei der Fabrikation etwas l11ehr auf Zug beansprucht als 
als die der inneren Lagen ; infoIgedessen stellen sich Drahtbrliche zuerst 
in der auBersten Lagc ein. 

AuBerdel11 sind die Spiralseile, nal11entlich abel' die verschlossenen 
Seile, sehr el11pfindlich gegen Stauchung. 

Fig. 57. Fig. 58. 

Gleichschlaglitzenseil. KreuzschlagHtzenseil. 

2. Die Litzenseile. 
Die Litzenseile odeI' zweimal geflochtenenSeile bestehen ausDrahten, 

die man zu Litzen zusal11menschlagt, aus welch letzteren wiedel' das Seil 
hergestellt wird. Man unserscheidet bei den Litzenseilen zwei Flecht
arten, den Gleichschlag und . den Kreuzschlag . 

BeimGleichschlage (Albertschlag) (Fig. 57) haben die Drahte in den 
Litzen und die Litzen im Seile dieselbe Drehrichtung. 

Beil11 Kreuzschlage (Fig. 58) sind die Drahte in den Litzen in ent
gegengesetzter Richtung gewunden wie die Litzen im Seile. 

Sowohl die Litz'm als auch das Seil erhalten Einlagen. In den Litzen be
stehen die Einlagen meistens aus weichem Eisendraht; die Seilseele besteht fast 
immel' aus Han£. Die Hanfseele im Seile ist besser, weil in ihr die Litzen weichel' 
eingebettet Hegen 

In den meisten Fallen \\;l'd ein Seil aus sechs Litzen hergestellt; jede Litze 
besteht wieder, je nach del' Tragfahigkeit, die das Seil haben soil, aus einer mehr 
odeI' weniger groBen Zahl von Dl'ahten. Dic Driihtc werden daIm D.uLmchreren 
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Kreisen angeordnet, und zwar bekommt jeder Kreis sechs Drahte mehr als der 
vorhergehende 

Urn das Seil genau beschreiben zu konnen, hat man eine Seilformel auf
gestellt, z. B. (6 + h) (6 + h). Die erste Klammer enthalt die Beschreibung des 
Seiles, die zweite Klammer die der einzelnen Litzen. Der Buchstabe h bedeutet 
Hanf, e Eiseneinlage. Das in del' Formel beschriebene Seil wiirde also bestehen 
aus sechs sechsdrahtigen Litzen. Das Seil und die Litzen haben Hanfeinlagen. 

(6 + h) (6 + e) bedeutet, daB das Seil ebenfalls wieder aus sechs sechs
dl'ahtigen Litzen besteht, daB das Seil eine Haufeinlage hat, und daB die Litzen . 
Eis~ndrahtseelen besitzen. 

(6 + h) (18 + 12 + 6 + e) heiBt: das Seil hat sechs Litzen und eine Hani
seele; jede Litze hat wieder dl'ei Reihen von Drahten; in del' auBersten Reihe 
sind 18, in del' nachsten 12, in del' innersten 6 Drilhte; die Litzen haben Eisen· 
einlagen. 

Unter dem Flechtwinkel versteht man den Winkel, den die Drahte 
mit der Litzenachse bzw. die Litzen mit del' Seilachse bilden. Am 
haufigsten findet sich der Flechtwinkel von 17 Grad; er kann aber 
zwischen 5 und 24 Grad schwanken. 

Das Seil darf nur hergestellt werden aus Litzen, die aile den gleichen Flecht
winkel haben. Ware das Gegenteil del' Fall, so wiirden die Drahte mit dem kleinsten 
Flechtwinkel starker belastet als die anderen und wiirden eher reiBen. Wohl 
abel' konnen die Litzen im Seile einen andern Flechtwillkel haben, wie die 
Drilhte in den Litzen. 

Am besten ist es, wenn sich die Windungslange del' Drahte in den Litzen 
zu del' der Litzen im Seile wie 1 : 2 odeI' 1 : 3 verhaIt. Haben also z. B. die Litzen 
im Seile eine Windungslange von 24 cm, so Bollen die Drahte in den Litzen eine 
solche von 8-12 om erhalten. Bei dem Verhaltnis von 1 : 3 sohlieBt sich die Win
dung der Litze genau der Windung der Drilhte in den Litzen an; ein solches Seil 
ist sehr biegsam und gleichzeitig drallfrei. 

Die Biegsamkeit eines Seiles wird hauptsachlich von folgenden 
U rsachen becinfiuBt: 

1. der Drahtstarke. Je dilnner die verwendeten Drahte sind, um 
so leich ter biegsam ist das Seil. 

2. dem Drahtmaterial. Die Stahldrahte werden mit zunehmendem 
Kohlenstoffgehaltezwar widerstandsfahiger gegenZug, abel' auch sproder. 
Mit wachsender Sprodigkeit nimmt abel' die Biegsamkeit abo Eine merk
bare Sprodigkeit zeigt sich allerdings erst bei einer Bruchfestigkeit von 
180 kgjqmm. 

3. dem Flechtwinkel. Mit zunehmendem Flechtwinkel wachst 
auch die Biegsamkeit des Seiles. 

4. den Einlagen. Hanfeinlagen machen das Seil biegsamer, 
namentlich wenn solche auch in die Litzen eingelegt werden; indessen 
wird das Seil dadurch sehr weich. 

5. del' Flechtart. Bei gleicher Drahtstarke, Drahtzahl, gleichem 
Flechtwinl(el usw. ist ein im Gleiehschlage hergestelltes Litzenseil 
(Albertseil) biegsamer als ein Kreuzschlagseil. Dies hangt damit zu
sammen) daB sich jeder Draht eines solchen Seiles wahrend del' Biegung 
noch in die Lage drehen kann, die fur ihn die giinstigste ist. 

SehlieBlich ist noch darauf zu achten, daB die Seilscheiben und Seil
trommeln den hir das Seil gunstigsten Durchmesser bekommen. Dieser 
muB namlich mindestens gleich del' tausendfachen Dl'ahtstarke sein. 
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In der Praxis wU'd der Scheibendurchmesser haufig gleich dem hundert
fachen Seildurchmesser gewahlt; dieses Verfahren ist aber nicht nach
ahmenswert, weil ja zwei Seile von gleichem Durchmesser immerhin 
aus Drahten von ganz verschiedener Starke bestehen konnen. 

Unter dem Drall ist die Erscheinung zu verstehen, daB ein belastetes 
Seil sich aufzudrehen sucht, wahrend es sich ill entlasteten Zustande 
wieder zudreht. Der Drall ist zum Teil schon von der Fabrikation her 

Fig. 59. 
Kabelseil. 

Fig. 60. 

Bandseil. 

in den Drahten vorhanden. Um ihn zu entfernen, muE man die Drahte 
vor dem Zusammenschlagen der ganzen Lange nach ausziehen und sich 
frei drehen lassen. Ferner kann man bei-Lit.zenseilen den Halbschlag 
verwenden, indem man ein solches Seil aus drei links gewundenen und 
aus drei rechts gewundenen Litzen hel'stellt; ferner muB man darauf 
achteu, daB die Windungen der Litzen sich zu del' 'Windungslange des 
Seiles wie 1 : :{ verhalten. 

Spiralseile macht man drallfrei , indem man sie im Kreuzschlage 
allfertigt. 

3. Die Kabelseile (Fig. 59). 
Die Kabelseile werden gebraucht, um ganz besonders schwere 

Lasten zu heben. Man verlangt von ihnen eine hohe Biegsamkeit, weil 
sie um Trommeln und Seilscheiben von nur geringem Durchmesser 
geschlungen werden. Deshalb bekommen sie viele Hanfeinlagen. Sechs 
Litzen werden mit einer Hanfseele zu einem "Seilchen" zusammen
geschlagen; sechs Seilchen bilden das Kabelseil , das ebenfalls eine 
Hanfseelc erhi:ilt. 
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4. Die Bamlseile (Fig. 60). 

Die Bandseile sind £rUber auch aus Hanf hergestellt worden, werden 
abel' jetzt fast nur noch aus Stahldraht angefertigt. Man braucht Litzen
seile odeI' Schenkel, die aus vier Litzen bestehen. Diese Schenkel werden 
nebeneinander gelegt und mit einem Nahdrahte odeI' einer Nahlitze, 
die man in ScWangenlinien durch sie durchzieht, miteinander 
vernaht. Statt dessen konnen auch Stifte durch das Seil gesteckt 
werden. Damit das Bandseil 
drallfrei ist, stellt man es aus 
Schenkeln her, die abwechselnd 
rechts und links herum gewunden 
sind. Damit die Bandseile recht 0 , 

biegsam sind, erhalten sie in den 
Litzen Hanfeirilagen. Die Drahte 
sollen 2 mm stark sein, Dickere 
Drahte sind nicht biegsam genug; 
diinnere Drahte reiben sich 
gegenseitig ab, weil die einzelnen 
Seilwicklungen nicht nebenein
ander, sondern ubereinander 
liegen. 

Die Trommeln, auf denen die 
Bandseile aufgewickelt werden, 
heiBen Bo bin en. Sie sind nul' 
etwas breiter als das Seil, mussen 
abel' an beiden Seiten radiale 
Arme haben, um ein Herunter
fallen des Seiles zu verhuten 
(Fig. 61) . 

Fig. 61. 

Bobine (aus Heise-Herbst, 
Bergbaukunde II). 

b) Die Schonung der Seile. 

Es wird im Bohrbetriebe manchmal sehr unachtsam mit den Seilen 
umgegangen. Seile, die nicht gebraucht werden, liiBt man im Freien 
auf dem Erdboden liegen, so daB sie rosten und sich voll Sand setzen. 
Unbenutzte Seile soll man einfetten und in einem Schuppen aufheben. 

1m Bohrbetriebe lei den die Seile sehr durch Rost und saures Wasser. 
Die Seildrahte werden von beiden zerfressen, und das Seil erleidet dann 
EinbuBe an seiner Tragfiihigkeit. Innere Verrostungen erkennt man 
daran, daB die Litzen an solchen Stellen etwas gelockert sind und die 
Drahte voneinander abstehen. Zur genaueren Untersuchung dreht 
man das Seil mit einem SpleiBmesser etwas auf und schlieBt es dann 
wieder gut. 

Vorbeugungsmitte l gegen Rost und saures 'Vasser sind: 
1. Man benutzt Seile, deren Driihte auf galvanischem 'Vege mit cinem diinnen 

Sehutziiberzuge von BIei, Zink oder Kupfer versehen wurden. Dureh diesen 
Uberzug wird zwar das Seilgewicht erhiiht, abel' ein Sehmieren des Seiles iiber· 
fliissig gemacht. 
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2. Man wahlt enle moglichst hohe Drahtnummer; denn starkcre Driihte 
werden nicht so schnell durchgefressen wie diinnere. 

3. Das Seil wird geschmiert. Die Schmiere soll harz· und siiurefrei sem. 
Die Saure zerfriBt das Seil. 1st die Schmiere harzig, so bildet sie bald harte Krusten; 
diese brechen auf; auf den Rissen dringt Wasser in das Seil und bringt die Driihte 
zum Rosten, ohne daB man etwas davon merkt. Gute Schrniermittel smd Graphit 
odeI' Mischungen von Graphit mit Vaseline, Lemol, Pahnol oder emem anderen 
Pflanzenol. 

Die Schmiere wird am besten heiB aufgetragen, und zwar meistens alle W ochen. 
Vor jeder Schrnierung muB die alte erhiirtete Schmiere entfernt werden. Dies 
geschieht mit Biirsten aus Stahldraht odeI' mit besonderen Seilremigungsapp~raten. 

Wenn Drahtbriiche vorhanden smd, miissen die vorstehenden Drahtenden 
an den Stellen, wo del' Draht im Seile verschwilldet, abgekniffen werden. Anderen· 
falls wiirden sich diese Spitzen beim Laufen iiber die Seilscheiben in das Seil 
eindriicken und es beschadigen; dasselbe kann auf den Seiltrommeln mit den 
Nachbarwilldungen geschehen. 

Das Seil darf nicht unnotig gebogen werden, namentlich nicht bald hinter
einander nach entgegengesetzten Richtungen. Del' Seiltrommel- und Seilscheiben
durchmesser soIl mindestens das Tausendfache des Drahtdurchmessers betragen. 

c) Die Priifung der Selle. 
Da'3 Seil darf niemals bis zu seiner Bruchbelastung in Anspruch ge

nommen werden. Die tatsachliche Belastung soIl immer nul' einen Bruch
teil del' ZerreiBfestigkeit betragen. 1st diesel' Bruchteil z. B. 1/6, so besitzt 
das Seil sechsfache Sicherheit; diese wird auch meistens im Bohrbetriebe 
angewendet. 

Die Seile werden namentlich am untersten Ende schnell sprode und 
bruchig. Dal'um soIl man diese Enden moglichst aIle Vierteljahre ab
hauen. Die Lebensdauel' des Seiles wird dadurch um 10-30 % vel'
langert. Natiirlich muB ein Seil mit Rucksicht auf das Abhauen schon 
von Anfang an hinreichend lang sein. 

Mit jedem Seile, das man neu aus del' Fabrik bezieht, sowie auch 
mit alteren Seilen, denen man nicht mehr traut, soIl man ZerreiB-, 
Biege- und Verdrehungsversuche vornehmen. Zu diesem Zweck wil'd 
von dem Seil ein Stuck von 1 m Lange abgehauen und in die einzelnen 
Drahte aufgelost, die j@der fur sich untersucht werden. 

ZerreiBversuche vorzunehmen, wird daran scheitern, daB es meist an einer 
ZerreiBmaschme fehlt, mit deren Hille man die ZerreiBfestigkeit, des Drahtes er
mitteln kann. Man wird sich darum auf die Angaben del' Fabrik verlassen miissen. 
die ja bei jedem neu gelieferten Seile mitteilt, wie hoch seine Bruchbelastung 
auf den qmm Querschnittsfliiche ist. Bei alteren Seilen wird man natiirlich erne 
geringere Bruchbelastung annehmen, weil sich diese im Laufe der Zeit verringert. 
Man miBt den Durchmesser del' einzelnen Driihte, berechnet danach den Draht
querschnitt und erhaIt aus del' Summe aller Drahtquerschnitte den Metallquer
schnitt des Seiles. Die Seelendriihte diirfen dabei nicht mitgerechnet werden. 
Der Metallquerschnitt des Seiles mnltipliziert mit del' bekannten oder ange
nommenen Bruchfestigkeit je 1 qmm ergibt die Bruchfestigkeit des Seiles. 

Bei der Biegeprobe spannt man mit Hille des Exzenters D ((Fig. 62) jeden 
einzelnen Draht e zwischen zwei halbrunden Backen ein, deren Kriimmungsradius 
je 5 mm betragt. Der Draht wird nun mit dem Handhebel C, in dessen Bolzen A 
er gesteckt ist, aus del' senkrechten SteHung abwechselnd nach rechts und nach 
links hm urn 90 Grad in die wagerechte Lage und wieder zuriick in die senkrechtc 
Lage gebogen. Ais Biegnng urn 180 Grad rechnet man jede Bewegnng aus del' senk-
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rechten in die wagerechte und wieder zuruck in die senkrechte Vtge. Die Draht· 
nUlllmern 0- 20 miissen mindestens 8 Biegungen, die Xummern iiber 28 plindestens 
4 Biegungen aushalten. 

Bei del' Torsionsprobe legt man den Draht mit dem einen Ende fest . Das 
andere Ende wird in ein Lager eingespannt, das man mit einer kleinen Hal}dkurbel 
drehen kann. Bei der Drehullg zahlt man die einzelnen Windullgen urn 360 Grad, 
bis der Draht bricht. Bei dieser Torsiollsprobe zeigell sich auf der Drahtober· 
£lache Spirallillien, die fiir die Beurteilullg des Materials wichtig sind. Verlaufen sie 
gleiehmaOig iiber den ganzen Draht, so ist das Material homogen; wechseln aber 

Fig. 62. 
Drahtbiegeapparat von v . Tarnogroeki, Essen (Ruhr). 

im Draht weiehere und hartere Stellen ab, so werden in den letzteren die Spiral
linien weit voneinander liegen, in den ersteren nahe beieillander. 

Urn festzustellen, ob ein im Betriebe befindliehes Seil den Anforderungen 
noeh geniigt, muO man seine sehleehteste Stelle aufsuehen; als solehe ist diejenige 
zu betrachten. welche auf einer Lange von 10 Seilwindungen die meisten Draht
briiche erkennen laBt. Fiir jeden dieser Drahtbriiche ist bei Berechnung der 
Tragfahigkeit des Seiles ein Draht in Abzug zu bringen. Ferner zieht man bei del' 
Berechnung del' Seilsicherheit aile Seelendrahte ab und aile die Drahte, welehe 
dif) Biegeprobe nicht bestanden haben. 

D. Die Zwischenstiicke und das Ulltergestange. 
Beim englischen Bohrverfahren treten oft Gestiingestauchungen 

ein; denn nach jedem MeiBelschlage wird eine kurze Pause gemacht, 
damit del' Schlag bessel' "sitzt". Das Gestiinge sucht aber infolge des 
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Beharrungsvermogens noch tiefer nach unt-en zu gehen, staucht sich, 
biegt sich, reibt an den Bohrlochswanden, verursacht Nachfall und 
bricht schlieBlich auch. 

Als Schutz dagegen bringt man in der unteren Halite des Gestanges 
starkere Stangen an als oben; diese halten die Stauchung besser aus. 
AuBerdem kann man auch gleichmaBig uber das Gestange Leitkorbe 
(Fig. 63) verteilen. Diese Leitkorbe bestehen aus zwei Ringen, die durch 
Bugel miteinander verbunden sind. Der Durchmesserder Leitkorbe ist un
gefahr gleich dem des Bohrloches, so daB das Gestange durch sie in der 

Bohrlochsachse gefiihrt wird. Trotzdem ist es aber nicht 
moglich,nach dem englischen Verfahren auf groBe Teufen 
zu bohren. Wegen der lU starken Durchbiegung des Ge
stanges soIl es nur in Bohrlochern angewendet werden, 
die hOchstens 0,36 m CD haben. Mit Rucksicht auf die 
Gestangestauchungen soIl man mit dem englischen Ver
fahren hOchstens auf 100 m Tiefe bohren. Man hat 
zwar in friiheren Zeiten, als andere Bohrverfahren noch 
nicht bekannt waren, damit schon bis nahe an 300 m 
gebohrt ; aber wenn man wenige Stunden gebohrt hatte, 
tr,,,ten Gestangebrii.che ein, zu deren Beseitigung tage
lange Pausen erforderlich waren. 

Darum ist das deutsche Bohrverfahren durchaus 
vorzuziehen. SoH die Bohrung groBere Teufen ein
bringen, dann soIl man nicht etwa erst bis 100 m Tiefe 
nach dem englischen Verfahren bohren und dann zum 

Fig. 63. deutschen ubergehen , sondern man soIl mit dem 
Leitkorb von deutsch~n Bohrverfahren anfangen, sobald das Bohrloch 
H .Mayer & Co. tief genug ist, um den MeiBel, die Schwerstangen und 

das Zwischenstii.ck aufzunehmen. 
Das Zwischenstuck hat seinen Namen daher, daB es zwischen 

dem MeiBel und dem Gestange eingeschaltet ist. Es wird allerdings 
nicht unmittelbar auf den Meillel aufgesetzt; denn das MeiBelgewicht 
aHein wiirde nicht ausreichen, um die gewunschte Bohrleistung zu er
zielen. Wollte man den MeiBel tatsachlich so schwer machen, dann wi.irde 
er zu lang werden und infolge seiner Lange und wegen seines hohen 
Gewichts in der Schmiede nicht gut gehandhabt werden konnen. Es 
kommt dazu, daB der MeiBel aus bestem Material, namlich TiegelguB
stahl, bestehen muB ; aus diesem Grunde wurde ein derart schwerer 
Melliel ubermaBig teuer. Darum erzielt man die gewii.nschte Schlag
leistung durch Belastungsstangen (Schwerstangen, Bohrklotz oder 
Bohrbar), die man auf ihn aufsetzt. Diese bilden das Untergestange 
im Gegensatz zu dem uber dem Zwisehenstii.cke befindliehen 0 bcr
gestange. 



Die Schwerstangen. - Die Zwischenstiicke. 

I. Die Schwerstangen. 
Bei den Schwerstangen hat man zu unterscheiden 

1. Schw()rstangen fUr Trockenbohrung 
a) nach dem englischen Bohrverfahren (Fig. 64), 
b) nach dem deutschen Bohrverfahren (Fig. 65), 

2. Schwerstangen fUr Spulbohrung 
a) nach dem englischen Bohrverfahren (Fig. 66), 
b) nach dem deutschen Bohrverfahren (Fig. 67). 
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Der Unterschied zwischen diesen Schwerstangen liegt einzig und 
allein in der Durchbohrung, we1che die bei SpiHbohrung verwendeten 
Bohrstangen erhalten. Ferner mussen bei SpUlbohrung die Schwer
stangen mit dem MeiBel und dem Zwischenstuck verschraubt werden, 
wahrend sie bei Trockenbohrung auch mit KeilschlOssern versehen sein 
konnen. 

Am oberen Ende konnen die Schwerstangen eine Geradfuhrung 
(LeitkOrbe) bekommen. 

Das Schwerstangengewicht ist abhangig von del' Harte des Gebirges, 
von dem Bohr10chsdurchmesser, von del' Hubhohe, von dem MeiBel
gewicht usw. 1m allgemeinen kann man rechnen, daB auf je 1 mm Bohr
lochsdurchmesser 1 kg Schwerstangengewicht kommt. Es muBte also in 
einem Bohrloeh von 0,25 m Durchmesser mit Schwerstangen von ins
gesamt 250 kg Gewicht gearbeitet werden. Jede Schwerstange erhalt zu
meist eine Hoehstlange von 2 m; man kann also das gewUnschte Gewicht 
durch Benutzung mehrerer Schwerstangen erreichen. 1m harten Ge
birge kann man nun das Schwerstangengewicht noch erhohen; im 
milden Gebirge aber muB man es verringern, damit der MeiEel nicht 
etwa zu tief eindringt und sich verklemmt. Arbeitet man mit geringer 
Hubhohe, so kann man natii.rlich auch wieder ein groBeres Schwer
stang()ngewicht wahlen, als wenn man in demse1ben Gebirge mit 
groBerer Hubhohe bohren wilrde. Es ist sehlieBlich noeh zu beriick
sichtigen, daB man bei groBem Schwerstangengewicht keinen zu leiehten 
MeiBe1 benutzen soll. 

Das Obergestange wird beim Freifallbohren nul' noch auf Zug 
beansprucht; es kann also schwacher sein als beim englischen Bohl'
verfahren. 

II. Die Zwischenstiicke. 
Die Zwischenstiicke werden eingeteilt in 

1. Rutsehscheren und 
2. Freifallapparate. 

a) Die Rutschscheren. 
Man hatte schon lange versucht, eine brauchbal'e Rutschschere 

herzustellen; doch gelang dies erst im Jahre 1834 dem Berghauptmann 
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Fig. 64. Fig. 65. 
Schwerstange fiir Schwerstange fur 

Trockenbohrung am Trockenbohrung mit 
steifen Gestangc. Zwischenstiicken. 

Fig. 66. 
Schwerstange fur 
Spiilbohrung am 

steifem Gestange. 

Fig. 67. 
Schwerstange fiir 
Spiilbohrung mit 
Zwischenstiicken. 
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von Oeynhausen. 1ndessen wird diese Rutschschere gar nicht mehr 
verwendet. 

Von Rutschscheren, die heute noch im Gebrauche sind, ist besonders 
die von Kind (Fig. 68) zu nennen; sie besteht aus zwei Scherenstiicken, 
die sich ahnlich wie zwei Kettenglieder ineinander schieben lassen. 
Beirn Niedergange des Gestanges hangt das untere Scherenstiick am 
unteren Ende des oberen; schlagt del' MeiBel auf die Bohrlochssohle 
auf, so bleiben das Vntergestange und das untere Scherenstilck stehen; 
das obere Scherenstiick und das Obergestange konnen abel' noch nach 

Fig. 68. 
Rutschschere 

von Kind. 

Fig. 69. 
Rutschschere 
von Fauck. 

Fig. 70. Fig. 71. 
Amerikanische Kanadische Rutsch· 
Rutschschere. schere. 

unten gehen. Sie sind also entlastet und kOlmen sich wedel' stauchen 
noeh aueh brechen. 

Von anderen Rutschseheren waren zu nennen die von Fauek 
(Fig. 69), die amerikanische Rutschsehere (Fig. 70) und die kanadische 
Rutschsehere (Fig. 71). 1hre Wirkungsweise ist aus den Abbildungen 
ohne weiteres ersichtlich. 

Die Rutsehseheren haben zumeist 300 mm Hub und werden bei 
Stol3bohrungen nur noeh selten benutzt; so sind sie z. B. noeh im Ge
brauch beim kanadisehen und pennsylvanisehen Bohrverfahren; sonst 

nansen, Tiefbohrwesen. 3 
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sind sie durch die FreifaHapparate verdrangt worden. AuBerdem werden 
sie hOchstens nur noch beim Loffeln benutzt, damit der Schlammloffel 
nicht durch das Gestangegewicht zu stark gestaucht wird. Wird am 
Seile geloffelt, so sollen die Rutschscheren verhuten, daB das Seil schlaff 
im Bohrloche hangt und an den Bohrlochswandungen reibt, wenn der 
Loffel die Bohrlochssohle erreicht hat. 

b) Die Freifallapparate. 
Die Freifallapparate haben ihren Namen daher, daB del' MeiBel 

und das Untergestange nicht wie bei den Rutschscheren mit dem 
Obergestange zusammen niedergehen, sondern daher, daB MeiBel 

K 

H 

s 

A 

und Untergestange im Bohrloche £rei niederfallen, wenn 
das Gestange beim Aufwartsgange die hOchste SteHung 
erreicht hat. Das Obergestange geht dann langsam nach; 
hat es die tiefste Stellung erreicht, dann wird das Unter
gestange wieder gefaBt und angehoben. Die Freifall-
apparate konnen eingeteilt werden in solche Hll' 

l. trockene Bohrlocher und 
2. Bohrlocher, die voll Wasser stehen. 

Die unter 1. genannten Freifallapparate sind auch In 

nassen Bohrlochern verwendbar. 
Eine andere Einteilung der Freifallapparate ware 

1. in solche, die von Hand bedient werden, und 
2. selbsttatige Freifallapparate. 

1. Fl'eifallappal'ate ffIT Tl'ocken
bohrung. 

Ein Freifallapparat, del' allgemein, also sowohl in 
trockenen als auch in nassen Bohrlochern anwendbar ist, 

Fig. 72. ist del' von Fabian (Fig. 72). Er besteht aus einer 
FreifaIl- zylindrischen HUlse H, die am Obergestange hangt und mit 
aptoa:at zwei Langsschlitzen versehen ist. Diese 8chlitze erweitern 
Fabian. sich am oberen Ende zu den Flugelsitzen k. Innerhalb 

diesel' Hulse gleitet das AbfaHstuck A; an welchem das 
Untergestange hangt. Durch das Kopfende des Abfallstuckes ist 
ein Keil F gesteckt, dessen vorstehende Enden Flugel heiBen. 
Diese Flugel gleiten in den Langsschlitzen der Ftihrungshulse. 
Steht del' MeiBel auf der Bohrlochssohle auf, und bewegt sich das 
Obergestange mit del' Ftihrungshulse abwarts, so gleiten die Flugel 
(scheinbar) in den Schlitzen nach oben. Sind sie am oberen Ende der 
Schlitze angekommen, so werden sie durch die das Schlitzende bildende 
Abschragung beiseite gedreht und setzen sich auf die Flugelsitze auf. 
Wenn das Gestange jetzt angehoben wird, gehen Obergestange und 
Untergestange mit dem MeiBel in die Hohe. 1st das Gestange in seiner 
hochsten SteHung angekommen, so setzt del' Kruckelftihrer das Gestange 
mit einem scharfen Rucke urn ; die Flugelsitze werden unter den Fltigeln, 
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die infolge des Beharrungsvermogens in ihrer 
alten Lage zu verbleiben suchen, weggezogen, 
und das Untergestange fallt abo Eine zu
fiillige Drehung des MeiBels wahrend des 
Freifalles kann nicht stattfinden, weil die 
Fliigel in den 8chlitzen gefiihrt werden. Die 
Hubhohe muB immer kleiner sein als die 
8chlitzlange; denn andernfalls wiirden die 
Fliigel am unteren 8chlitzende aufhauen, bevor 
derMelliel die 80hle eneicht hat, und wii.rden 
abbrechen. 

Es wird im allgemeinen bei 25 bis 30 
8chlagen in der Minute mit einer AbwurfhOhe 
bis zu 600 mm gearbeitet. 

A 

Fig. 73. 
Befestigung des Fangkeiles durch ein Paf3stiick. 

Man kann den Fabianschen Freifall
apparat auch als Rutschschere benutzen, wenn 
man mit so geringem Hube bohrt, daB die 
Fliigel nicht auf die Fli.'tgelsitze kommen 
konnen. 

An dem Fabianschen Freifallapparate 
schleifen sich die Ftihrnngsschlitze leicht aus; 
darum ist es gut, sie in der aus der Abbildung 
ersichtlichen Weise mit Langschienen i zu ver
starken. 

Ferner kann man am unteren Ende der 
Fiihrungsschlitze ein8icherheitsschloB 8 (Fig. 72) 
anbringen. Beim Einlassen des Gestanges in 
das Bohrloch sollen die Fliigel am unteren 
Schlitzende sitzen. Es kann nun vorkommen, 
daB der MeiBel hangen bleibt und die Fliigel auf 
die Fliigelsitze geschoben werden, und daB 
dann beim weiteren Einhangen infolge eines 
Ruckes das Untergestange abfallt. 8elbstvel'
standJich brechen dann die Fliigel ab, wenn sie 
unten aufschlagen. 1st dagegen ein 8icherheits
schloB vorhanden, so werden die Fliigel vor 
demEinlassen in dieses hineingeschoben. Bleibt 
nun der MeiBel unterwegs irgendwo hangen, so 
verhindert das 8icherheitsschloB ein Hochgehen 
der Fliigel. 1st der Melliel auf der Bohrlochs-
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Fig. 74. FreifalJapparat 
von Fauck. 
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sohle angekommen, so miissen die Flugel durch eine schwache 
Drehung am Kruckel in die Schlitze geschoben werden. 

Bei der Freifallschere der DTA. (Fig. 72) wird der Fangkeil (Fliigel) F im 
AbfallstiickeAdurch ein dariiber eingesetztes PaBstiick a-b (Fig. 73) festgehalten; 
dieses ist bei a richtig angearbeitet und wird bei b verstemmt. 

Ein selbsttatiger Freifallapparat, der auch in trocknen Bohrlochern ver
",endet werden kann, ist der Stelzenapparat von Fauck (Fig. 74). Er ist aus 
dem Fabianechen Freifallapparat entstanden, hat also auch geschlitzte Fiihrnngs
hiilsen und ein Abfallstiick. Das Abfallstiick hat aber am Kopfende zwei iiber
einander liegende Fliigelkeile. Der untere Fliigelkeil sitzt fest am Abfallstiicke; 
der obere ist um dasselbe drehbar. Der untere Fliigelkeil kommt niemals auf die 
Fliigelsitze, sondern dient nur zur Fiihrnng des Abfallstiickes in den Schlitzen. Der 

obere Fliigelkeil ist dazu bestimmt, sich auf die Sitze aufzu
setzen und das Abfallstiick in der hochsten Stellung zu er
halten. Der dadurch erreichte Vorteil ist. daB sich nicht 
mehr das ganze Untergestange zu drehen braucht, wenn die 
FIiigel auf die Sitze geschoben werden, sondern daB sich die 
FIiigel allein drehen. Um die Fliigel auf die Sitze zu schieben 
und den Meillel zum Abfallen zu bringen, ist die Stelzen
vorrichtung angebracht. Sie besteht aus einem Rahmen, der 
oberhalb del' Fiihrnngshiilse am Obergestange in dessen 
Langsrichtung verschiebbar angebracht ist .. An dem oberen 
Querstiicke dieses Rahmens sitzt die Zunge; ihr unterster 
Rand ist abgeschragt. Sind die Fliigel auf den Fliigelsitzen, 
und wird das Gestange angehoben, so bleibt der Stelzen
apparat noch auf der Bohrlochssohle stehen; die oberen 
Fliigel, die etwas aus den Schlitzen hervorstehen, stoBen an 
die Zungen an und werden infolge der Abschragung derselben 
von den Sitzen geschoben, so daB das Untergestange frei ab
fallt. Das Obergestange mit der Hiilse geht aber noch etwas 
weiter in die Hohe, hebt nun auch den Stelzenapparat an und 
wird mit diesem umgesetzt. Beim Niedergange des Oberge
stanges werden die Fliigel auf die Sitze geschoben. Die Fall
Mhe des MeiBels ist bei diesem Apparate abhiingig von dem 
Abstande, den das oberste Querstiick von der Hiilse hat und 
von der Lange der Zunge. 

Der Freifallapparat von Z 0 bel ist ebenfalls aus dem von 
Fabian entstanden, obwohl er sich von ihm schon sehr wesent
lich unterscheidet. Er kann nur in nassenBohrlochern benutzt 
wer,den; das Abwerfen des Untergestanges erfolgt mit Hille 
eines Hiitchens. Der Apparat hat nur noch historisches 
Interesse und braucht infolgedessen hier nicht mehr be
schrieben zu werden. 

Fig. 75. Der Freifallapparat von Kind (Fig. 75) gehort ebenfalls 
Freifallapparat zu denen, die jetzt im Bohrbetriebe nicht mehr benutzt 

Ki d werden. Er solI hier nUr kurz beschrieben werden, um ein 
von n. Beispiel fiir einen selbsttatigen Freifallapparat zu geben, der 

in nassen Bohrlochern verwendbar ist. Am Obergestange ist 
mit geringem Spielraum die durch Metalleiniagen verstarkte Lederscheibe a ver
schiebbar; sie ist durch das Zwischengestange b, c, mit der Zange verbunden. Ihr 
Durchmesser muB etwas geringer als der des Bohrloches sein. Geht das Gestange 
nach unten, so kann das unter der Scheibe stehende Wasser nur langsam nach oben 
entweichen; es driickt also die Scheibe a in die Hohe; dadurch wird die Zange 
geofinet; das Abfallstiick i mit dem Untergestange und dem MeiBel fallt frei abo 
1st das Obergestange in der tiefsten Stellung angekommen, und bewegt es sich 
wieder nach oben, so driickt das iiber der Lederscheibe stehende Wasser diese nach 
unten; die Zange schlieBt sich, faBt den Kopf h des Abfallstllckes, und das 
Untergestange wird wieder angehoben. 
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Die Freifallapparate miissen immer ziemlich hoch iiber der Bohr
lochssohle angebracht werden; bei dem Apparat von Fabian konnen 
sich niimlich die Fliigelsitze voll Schmant setzen, so daB die Fliigel 
immer abgleiten; bei dem Kindschen Apparate kann dasselbe mit 
den zum Fassen bestimmten Klauen der Zange der Fall sein. Darum 
ist es Vorschrift, daB die Freifallapparate meistens 2 m, besser aber 
5 m iiber dem Meillel stehen sollen. Dies wird auch schon ohne weiteres 
dMurch erreicht, daB man iiber dem MeiBel die Schwerstangen an
bringt. 

NichtalleFreifallapparate lassen sich in jedem Bohrloche benutzen; 
ihre Verwendbarkeit ist vom Bohrlochsdurchmesser und noch von vielen 
anderen Umstanden abhangig. So ist der Kindsche Apparat in engen 
Bohrlochem unverwendbar, weil er viel zu schwach und zart aus
fallen wiirde, als daB er den Meillel und die Schwerstangen tragen 
konnte. 

Der Fabiansche Freifallapparat wiederum ist nicht ohne weiteres 
bei mehr als 300 m Bohrlochstiefe brauchbar. Bei ihm muB das Ab
werfen des Untergestanges dadurch erfolgen, daB der KriickeHiihrer 
mit einem scharfen Rucke umsetzt. Will man mit diesem Apparate 
groBere Tiefen erbohren, so muB man, wenn das Gestange seine hochste 
Stellung erhalten hat, den Schwengel prellen, d. h. ihn bart aufschlagen 
lassen. Dadurch wird erreicht, daB die Fliigel etwas von ihren Sitzen 
in die Hohe springen. Wenn nun der Kriickelfiihrer in demselben 
Augenblicke umsetzt, bereitet das Abwerfen des Untergestanges keine 
Schwierigkeiten. 

Der Apparat von Kind versagt, wenn die Bohrlochswande zu 
Nachfall neigen; es fallt dann loses Gestein auf die Lederscheibe und 
verhindert ihr Spiel. Aus diesem Grunde hat Zobel seinem Freifall
apparat nicht eine Scheibe, sondem ein Hiitchen gegeben, von dem die 
Nachfallmassen abgleiten. Bei beiden Apparaten, wie iiberhaupt 
bei allen mit einer Scheibe oder einem Hiitchen, muB sich das Wasser 
in dem schmalen Raum zwischen den BohrlochsstoBen und demHiitchen 
durchdrangen; es spiilt scharf an den Bohrlochswandungen und bringt 
loses Gestein zum Nachfallen. Wenn im Bohrloche ein aufsteigender 
Wasserstrom vorhanden ist, beispielsweise wenn wasserfiihrende 
Schichten mit starkem Wasserauftriebe angebohrt werden, dann wird 
das Hiitchen durch diesen Wasserstrom standig in der hochsten Stellung 
erhalten, und der Apparat versagt ebenfalls. Sind im Bohrloche Nach
fallstellen vorhanden, und das Hiitchen arbeitet gerade an einer solchen 
Ausweitung, so kann das Wasser bequem zwischen ihm und den StoBen 
hindurch; der Apparat wird infolgedessen ebenfalls versagen. Man kann 
sich allerdings in den letzteren Fallen leicht dadurch helfen, daB man 
zunachst das Untergestange verIangert, so daB also das lIiitchen ober
halb der Nachfallstellen sich befindet. Dann nimmt man diese Ver
langerungsstangen wieder weg. Damit ist aber der Dbelstand des 
haufigen Gestangeziehens verbunden. 
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Fig. 78. Fig. 79. 
Schwerer Leichter 

Mantelfreifallappal'at del' Deutschen 
Tiefbohl'-Aktiengesellschaft. 

Fig. 76. 
Mantelfreifalla pparat 

von Fauck. 

Fig. 77. 

Mantelfreifall-
a pparat, System 

Kobrich, von 
Deseniss & Jacobi. 
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2. Freifallapl)arate fUr 81)iilbohI-ung. 
Beim SpUlbohren werden Rutschscheren uberhaupt nicht benutzt, 

wie dies ja schon beirn Trockenbohren fast allgemein der Fall ist. Von 
Freifallapparaten sind nur solche irn Gebrauch, die aus dem Fabian
schen entstanden sind. WUrde man aber einen einfachen Fabianschen 
Apparat an das hohle Obergestange ansetzen, so wu.rde das Spiilwasser 
durch seineSchIitze austreten und wiederzu Tage steigen, ohne auch nur 
in die Nahe der Bohrlochssohle gekommen zu sein. Man muB also diesen 
Freifallapparat so abandern, daB das Spiilwasser tatsachIich bis auf 
die Bohrlochssohle kommt. Dies hat man mit den Mantel- Frei· 
fallapparaten erreicht. Es gibt hiervon hauptsachIich zwei Aus
fUhrungsformen, die nachstehend beschrieben sind. 

Dem Mantel.Freifallapparat von Fauck (Fig.76.) wird das SpiiIwasser 
durch das hohle Obergestange zugeleitet; das Abfalistiick, das Untergestange 
und der MeiBel sind massiv. Die Fiihrungshiilse ist mit einem Mantel umgeben 
der unten offen ist und bis nahe an die Bohrlochssohle reicht; durch ihn stromt das 
Spiilwasser in der durch die Pfeile angegebenen RichtU1}.g. Die liehte Weite des 
Mantels ist groBer als der Durchmesser der Fiihrungshiilse; es bleibt also zwischen 
l:eiden ein grollerer freier Raum fiir das SpiiIwasser. Der auBere Durchmesser 
des Mantels ist kleiner als der Bohrlochsdurchmesser; das von der Sohle in die 
Hohe steigende Spiilwasser kann also zwischen Mantel und Gebirge aufsteigen. 

Der Mantel.Freifallapparat nach dem System Kobrich (Fig. 77) unter· 
scheidet sich von dem Fabianschen Apparate dadurch, daB das Abfallstiick, 
das Untergestange und der MeiSel mit einem Spiilkanal versehen sind. Der Mantel 
ist nur etwas Ianger als die Fiihrungshiilse und gegen das Ober· und Untergestange 
abgedichtet. 

Die Deutsche Tiefbohr· Aktiengesellschaft in Nordhausen verfertigt 
zwei verschiedene FreifalIscheren dieses Systems, von denen die schwerere (Fig. 78) 
fiir groBeren, die leichtere (Fig. 79) fiir kIeineren Bohrlochsdurchmesser bestimmt 
ist. Die erstere hat ein Mantelrohr R nebst innerem Schlitzrohre B; der Fang. 
keil K sitzt an der hohlen Fallstange D. Bei der zweiten Type ist der Fangkeil K 
fest mit dem Mantelrohre verbunden; dagegen ist das Schlitzrohr emit der Fall· 
stange E verschraubt und fallt mit ihr zusammen abo 

E. Die Antriebsmittel. 
I. Das Schlagbohren. 

Wenn unmittelbar von Tage aus festes Gestein zu durchbohren 
ist, wendet man das Schlagbohren an. Man benutzt dazu einen MeiBel, 
der oben mit" einem Knopfe versehen ist. Er wird von einem Mann 
gehalten und umgesetzt; ein zweiter Mann schlagt mit dem Treibe
faustel zU. 

II. Das Hand-Sto6bohren. 
Erhalt das Bohrloch nur wenige Meter Tiefe, so wird das Gestiinge 

mit einem geraden Kriickel (Fig. lIS) versehen; 1-2 Mann heben es 
an und stoBen es dann nieder, bzw. sie lassen es fallen; dies kann man 
machen, solange das zu hebende Gewicht hochstens einen Zentner wiegt. 
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Wird beim Tieferbohren die Gestangelast groBer, so setzt man noeh zwei 
Mann zu. Man darf diese Leute nieht auch am Kriickel angreifen lassen, weil 
sonst aIle vier Mann auf einem zu groBen Kreise urn das Bohrloch herum gehen 
miiBten. Man errichtet vielmehr iiber dem Bohrloche einen Dreibock (Fig. 80) 

Fig. 80. 
Dreibock (aus Tecklenbmg, 

Handbueh fiir Tiefbohrkunde). 

mit einer Rolle, iiber die man ein Seil 
laufen laBt. Das Seil ist mittels eines 
Drehwirbels mit dem Gestange ver
bnnden. An dem freien Seilende ist ein 
Knebel angebracht, an dem die iibrigen 
Arbeiter angreifen. 

In der Rolle geht ein Teil der aufge
wendetenKraft durch Reibung verloren. 
Darum behilft man sich manchmal auch 
dadurch, daB man anstatt des Dreibockes 
iiber dem Bohrloch in ungefahr 2 m 
Hohe eine Biihne errichtet, auf der die 
anderen Leute stehen. Das Gestange 
reicht dann bis iiber diese Biihne, oder 
man fiihrt vom Gestange aus ebenfalls 
wieder ein Seil bis zu diesel' zweiten 
Biihne. 

Wenn zwei Mann zum Bohren zu 
wenig sind, ist es in jedem FaIle besser, 
sofort zum Schwengelbohren iiberzu
gehen. 

III. Das Sclnvengel-Stofiboltren. 
Bei der Bearbeitung benutzte Literatur. 

Gad, Neuerungen in del' Tiefbohrtechnik. Gliickauf 1898, Nr.20. 
Mechanische und hydraulische Tiefbohrung. Del' Bergbau 1908, Nr.38. 
Tiefbohrvorrichtung. Tiefbohrwesen 1909, Nr.2. 
Tiefbohrvorrichtung mit Bohrschwengel. Tiefbohrwesen 1909, Nr.4. 
Elastischer Bohrschwengel. Tiefbohrwesen 1909, Nr.5. 
Moderne Tiefbohrapparate. Tiefbohrwesen 1909, Nr.8. 
Neue Schlagapparate und ihre Anwendung in der Tiefbohrtechnik. Der Bergbau 

XXIII (1910), Nr.2. 
Bericht iiber die Internationale Wanderversammlung del' Bohringenieure und 

Bohrtechniker in Hamburg. Deutsche Bergwerkszeitung 1907, Nr.207. 

a) Der Schwengel. 
Der Schwengel (Driickel, bei groBeren Bohrungen auch Balancier 

genannt) ist em zweiarmiger Hebel von meistens 5-8 m Lange. Er 
besteht aus Holz, seltener aus Eisen, in welch letzterem Fane man 
meistens I-Eisen verwendet. Sein vorderes Ende wird Kopf, sein 
hinteres Ende Schwanz genannt. Von den beiden Hebelarmen ist der 
Kraftarm schwacher als der Lastarm, aber mit Riicksicht auf die 
giinstige KraftauBerung wesentlich langer. Das Verhaltnis betragt 
bei Handantrieb 1 : 4-5, bei Maschinenantrieb 1 : 1-2. 

Wenn mit Handbohrung gearbeitet wird, d. h. wenn zum Antrieb 
des Schwengels Menschen benutzt werden, wird quer durch den 
Schwengelschwanz ein Druckbaum gesteckt, an dem die Schwengel-
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arbeiter angreifen. Ist eine groBe Zahl von Arbeitern erforderlich, 
so hringt man zwei Druckbaume an (Fig. 81). 

Fiir Tiefen bis 50 m fertigt die Tiefbohrmaschinenfabrik von H. Mayer 
&Co. in Niirnberg-Doos den in Fig. 82 abgebildeten Bohrhebel an. Er hat an seinem 
Kopf ein kurzes Kettenstiick a, welches in einer Abwerfklaue b endigt. Wenn 
del' Schwengelkopf sich in seiner tiefsten Stellung befindet, so faBt der Bohrfiihrer 

Fig.8l. 
Schwengel mit zwei Druckbii.umen und NachlaBklemme von Trauzl & Co. 

Fig. 82. 
Bohrhebcl von H. Mayer & Co. 

das Gestange mit demKlauenmaule und klemmt es in ihm dadurch fest, daB er del' 
Abwerfklaue eine schrage Lage gibt. So wird das Gestange angehoben; ist es in 
seiner hochsten Stellung angekommen, so geniigt ein Ruck an der Abwerfklaue, 
urn das Gestange frei abfalJen zu lassen. Es ist gut, wenn das oberste Gestange. 
stiick rund ist, weil dann der MeiBel mittels del' Abwerfklaue gleichzeitig umgesetzt 
werden kann, ohne daB del' Bohrfiihrer diese jedesmal zuriickzuziehen braucht. 
Urn mit langerem oder kiirzerem Hebelarme arbeiten zu konnen, hat del' Schwengel. 
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~opf auf seiner Unterseite einen Eisenbesehlag e, del' in einfachster Weise eine 
Anderung des Sehwengeldrehpunktes erlaubt. 

Fiir Handbohrungen bis 100 m Tiefe kann man in leieht liisliehem Gemrge 
den Schwungbaum (Fig. 83) benutzen; er wird namentlich bei Seilbohrungen, 
abel' aueh bei Spiilbohrungen verwendet. Dieses Antriebsmittel ist schon lange VOl' 

l!ig. 3. 

Sehwungbaum (aus Tecklenburg, Hand
bueh del' Tiefbohrkunde). 

Fig. 84. 

D 

Christi Geburt von den Chinesen be
nutzt worden; sie verwendeten hier
bei einen federnden Bambusstamm; 
bei uns benutzt man einen eben
solchen Baumstamm von etwa 20 m 
Lange. Er wird mit dem Wurzelende 
auf dem Erdboden festgelegt; del' 
Unterstiitzungspunkt befindet sieh 
meistens in 'l3 seiner Lange; mit zu
nehmender Bohrloehstiefe muE er 
auf daB Bohrloeh zu versehoben 

wegun" d . MeiBe! zu erzeugen, 
",tz n 001'1' tellen ieh di Arb it r 
auf den 'chwul1 <Y baum und v tzcn 
ihJl in wippendo Bewegung. Die 
J3 hrloehcl' werd n dureh di 
}\I'b il:sverfa!lI n hr I ieht schi r. 

]i iiI' H and piilbohrungcn am 
·tei ( n 'c tiingo !iefert dio Firma 

T ra uz! ' '0. in \Vi n in n Dru c k· 
haum, del' in . ig. 4 nbg bi ld tit. 
E: i t in cinnrmiger Hebel, del' 
- inen nterstiitzung punkt an dem 

B hrl eh zug \\' nd t n Ende 

nommen. 

ut c h e n Tie fbohl'-

in m iJlarmig n 
eisernen H ebel ( ehw n
g I) a versehen dcr ab
g nom men werd n kann. 
Das Naehl 11 wird 
mit Hille del' NaehlaB
latte b bewirkt,die in ver-

Bohreinriehtung mit Druckbaum von H. Trauzl & Co. sehiedenen Abstanden 
vom Sehwengel-Dreh-

punkte eingehiingt 
werden kann; das Bohrseil ist in diesel'Latte mit Hilfe einer Seilklemme befestigt. 
Zur Ausgleiehung des Gestiingegewiehtes dienen am Sehwengel angebraehte 
Gegengewiehte. Beim Freifallbohren wird das Abwerfen des Untergestanges 
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dureh den unter dem Sehwengelende angebrachten Prellboek erleiehtert. Ein 
wesentlieher Vorteil dieses mit NaehlaBseil arbeitenden Bohrapparates ist, daB 
man die Verrohrung bis hoeh in den Bohrturm hinauffiihren und sie gleieh
zeitig wahrend des Bohrens naehdriieken kann. Soli mit Drehbohrung gearbeitet 
werden, so wird del' Sehwengel abgenommen; das Gestange hangt dann dureh 
Vermittelung des Seiles unmittelbar an del' Bohrwinde und wird von ihr aus ent
spreehend dem Vorriieken des Bohrers naehgelassen. 

Von dem Bohrappa
rate "Pionier" wird aueh 
eine Kolonialtype fUr 
Troekenbohrung mit Rohr
gestiinge angefertigt. Da
dureh hat man den Vorteil 
geringeren Gewiehtes und 
groBerer Steifigkeit und 
kann bei Bedarf aueh mit 
Spiilung arbeiten. Wenn 
Brunnen erbohrt werden, 
bei denen das Wasser nieht 
artesiseh iiberflieBt, -ge
wahrt das Hohlgestange 
noeh den weiteren Vorteil, 
daB man mit ihm unter 
Zuhilfenahme einer Probe
bohrloehspumpe die Er
giebigkeit dureh einen 
Pumpversueh raseh er
mitteln kann. 

L. Kleiner & Sohn 
in Kassel liefern fiir StoB
bohrungen mit steifem Ge· 
stange zwei Bohrsehwengel, 
namlieh den Springhebel 
"Gem" und den "Bohr
kneeh t Herkules", bei 
denen diePrellsehlage dureh Fig. 85. 
Federn aufgefangen und "Bohrapparat Pionier." 
gemildert werden und 
gleiehzeitig die Federkraft benutzt wird, um einen elastisehen Schlag und einen be
sehleunigten Hub zu erzielen. Dadurch wird nieht nur die Bohreinriehtung 
selbst gesehont und die Leistung erhoht, sondern aueh vor allen Dingen die 
Bedienungsmannsehaft nieht so starken Ersehiitterungen ausgesetzt. 

Der Springhebel "Gem" (Fig. 86) ist ein einarmiger Hebel, der bei f rahmen
artig ausgebildet ist, um die beiden Rollen a und b aufzunehmen. Rolle b ist in 

1:0 ~ I 
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IH 1\ 
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Fig. 86. 
"Springhebel Gem" von L. Kleiner & Sohn. 



44 Das Stol3bohren. 

zwei Schlitzen c verschiebbar; au13erdem ist sie mittels der beiden Federn d 
elastisch verlagert. Das Seil (odeI' die Kette), an dem -das Bohrgestange hangt, 
kommt von del' Seilscheibe des zweisauligen Bohrgeriistes (Fig. 159) und wird urn 
die beiden Rollen a und b mehrmals herumgeschlungen. Die U mschlingung kann 
in der aus den Figuren 87 und 88 ersichtlichen Weise vorgenommen werden. Dann 
wird das Seil urn die beiden Seilbalter g geschlungen; das iibrige Seil wird auf dem 
Boden aufgewickelt. Lauft das Seil von der Rolle b ab (Fig. 87), so kann man mit 
gro13el'em Rube bohren und infolgedessen schwerere Schlage fiihren. Wird abel' das 

Fig. 87. Fig. 88. 
Fiihrung dcs Seiles auf dem Spl'inghebel "Gem". 

e 
._ ft. .... 

I () 

c 
Fig. 89. 

"Boln'knecht Herkules" von L. Kleiner & Sohn. 

Seil von Rolle a nach derSeilscheibe gefiihrt (Fig. 88), so arbeitet man mitkiirzerem 
Rube und leichteren Schlagen und kann eine gro13ere Zahl von Schlagen geben. 
Urn das Gestange anfzuholen odeI' einzulassen, braucht del' Arbeiter nur das 
Schwengelende mit dem Fu13e auf dem Erdboden niedergedriickt zu halten und 
kann dann mit beiden Rariden das Seil handhaben. 

Del' "Bohrknecht Rerkules" (Fig. 89) wird an Dreibock- und Vierbock
geriisten angebracht. Er ist auch ein zweiarmiger R ebel, del' aus zwei Teilen A 
und B zusammengesetzt ist, die bei b miteinander gelerikig verbunden sind. Am 
riickwartigen Ende von A ist eine Rolle a angebracht, welche durch die Federn c 
mit B elastisch verbunden ist. Das NachlaBseil, an dem das Gestange hangt, kann 
in zwei Richtungen iiber die Rolle gefiihrt werden. 1st das Seil an dem Schwengel 
bei e befestigt, so bohrt man mit groBerem, wenn es bei d befestigt ist, mit ge
ringerem Rube. Der Apparat wird fiir Tiefen bis zu 100 m gebaut. 

Nach dem DRP. 192 198 kann man einen elastischen Bohrschwengel aUS 
einzelnen Stahl- odeI' Rolzplatten herstellen, die fiach aufeinander liegen. Der 
aus Stahlplatten hergestellte Schwengel ist wirksamer und widerstandsfahiger, 
del' hOlzerne billiger. Ein hOlzerner Schwengel geniigt fiir mildes Gestein und fiir 
Tiefen bis 800 m; man kann ihn auch nur aus einem einzigen Balken herstellen, 
del' an beiden Enden odeI' nul' am Kopfe Einschnitte von verschiedener Tiefe 
erhalt. 

Von gro13em Einflusse auf den Gang der Arbeit ist die Gestalt des 
Schwengelkopfes ; es sind deshalb, wie etwas weiter unten noch auf-
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gezahlt, mancherlei Sonderkonstruktionen aufgekommen. Von all
gemein gebrauchlichen Ausftihrungsformen seien nachstehend die von 
H. Mayer & Co. in Nurnberg-Doos beschrieben. 

Bei einfacher StoLlbohrung ist del' Schwengelkopf mit einer Haken
schraube (Fig. 90) versehen, in welche der Wirbel der Drehstange 
(Fig. 320) eingehangt wird. 

Handelt es sich urn Trocken-Freifallbohrung, so ist del' Schwengel 
mit einer Kopfplatte (Fig. 91) versehen, deren Bolzen zur Aufnahme 
des Wirbelaufsatzes der Stellschraube (Fig. 110) dient 

Fig. 91. 
!;" Fig. 90. '-o--....., __ ..--~ .... 

Fig. 92. Fig. 93. 
Fig. 90- 93. 

Schwengelkopfe von H. Mayer & Co. 

Wird mit Wasserspulung gearbeitet, und ist die Last des Bohr
zeuges unbedeutend, so wird der in Fig. 92 abgebildete Schwengelkopf 
empfohlen; seine beiden schmiedeeisernen Seitenstreben sind gut und 
sicher verbolzt und tragen das Kettengehange, mit dem das Hohl
gestange durch Schelle und Bundel verbunden wird. 

Fur schwere Handbohrungen und uberhaupt wenn bedeutende 
Tiefen erreicht werden sollen, sind die NachlaBketten auf einer besonderen 
Trommel (Fig. 102, 103) aufgewickelt, die unter demSchwengel verlagert 
ist, und gehen von da uber die am Schwengelkopfe angebrachten 
kraftigen Winkeleisen-Segmente (Fig. 93 und 102). 

Bei Nebenarbeiten, z. B. bei del' Gestangeforderung, beim Loffeln, 
beim Einbringen von Verrohrung usw. , ist del' Schwengel im Wege, 
weil sein Kopf das Bohrloch verdeckt. Urn hier ungestort arbeiten zu 
konnen, hebt man den Schwengel mit einem Flaschenzuge aus seinern 
Lager heraus und schiebt ihn wei tel' nach hinten, also vorn Bohrloche 
weg. Zu diesem Zwecke wird die Kopfplatte des Schwengels haufig mit 
einer Osenschraube versehen (Fig. 91, 93). Mit Rtlcksicht hierauf, 
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sowie auch um das Verhaltnis der Hebelarme andern zu konnen, sollen 
die Schwengel, namentlich wenn es sich um groBere Bohrlochstiefen 
und um wechselndes Gestein handelt, ein mehrteiliges Lager (Fig. 82, 
90-93) bekommen. 

Da das Ein- und Ausriicken des Schwengels eine schwere und, 
insbesondere wenn es haufig wiederholt werden muB, zeitraubende 
Arbeit ist, hat man dem durch vel'schiedene Konstruktionen abzuhelfen 
versucht; als solche waren zu nennen 

der Sch wengel mi t KIa ppkopf, z. B. nach der Bauart der Deut
schen Tiefbohr-Aktiengesellschaft in Nordhausen (Fig. 232), 

Thumanns Doppelschwengel (Fig. 234, 235), 
die das Bohrloch nicht vel'deckende Reibungsrolle beim kanadischen 

Bohrverfahren (Fig. 183 b), 
der in der Turmlaterne untergebrachte Schwengel beim Seilschlag

Bohrsystem der DTA.-Nordhausen (Fig. 260). 
Auch bei den Schwengelkopfen nach Fig. 92 und 93 ist das Ein

und Ausriicken iiberfiiissig, weil hier das Gestange zwischen den Streben 
bzw. den Segmenten durchgezogen werden kann. 

b) Der Schwengelbock. 
Bei kleineren Bohrungen verlagert man den Schwengel am Bohr

geriiste selbst (Fig. 104, 157-159). Bei tiefergehenden Bohrlochern, 
namentlich abel' wenn schwere Schlage gefiihrt werden, ist dies nicht 
gut, weil del' Turm sonst durch die beim Bohren auftl'etenden Schlage 

i 

~ 

~ 

It 

Fig. 94. 
Schwengelbock. 

und StoBe sehr erschiittert wird. Man soll dann dem Schwengel einen 
besonderen Bock geben, del' mit dem Bohrgeriiste oder dem Bohrturme 
in keinerlei Verbindung steht. 

Ein bei Handbohrungen haufig angewendeter Schwengelbock ist in Fig. 94 
abgebildet. Er besteht aus clen beiden senkrechten Saulen a und b sowie c und d, 
die von den Grundsohlen e und f getragen werden und nach auJ3en hin gegen 
sie abgestrebt sind. Zwischen den Saulenpaaren a-c und b-d sind die wage
rechten Lagerbalken g und h angebracht, die das mehrteilige Lager fiir den Schwengel
zapfen tragen. Die vier Saulen diencn hauptsachlich als Schwengelfiihnmg; 
durch sie soll del' Schwengel gezwungen werden,osich nul' in del' senkrechten Ebene 
zu bewegen, weil sonst das Bohrloch leicht schief werden k6nnte. Zur Begrenzung 
des Hubes sind die aus Bohlen bestehenden Prellfedern i und k angebracht; urn 
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sie vor Abnutzung zu bewahren, sind sie an ihren Enden mit Schutzkliitzern I 
versehen. Durch diese Federn wiI·d der Schwengelhub begrenzt und die Umkehr 
der Schwengelbewegung erleichtert. 

Bei dem in Fig. 95 dargestellten Schwengelbocke ist nur eine Schwengel
fiihrung a vorhanden; die beiden vorderen Saulen b dienen nicht zur Schwengel
fiihrung, sondern tragen das Zapfenlager des Schwengels. Als Prellvorrichtung 
sind hier keine Federn vorhanden, sondern es ist unter dem Schwengelschwanze 
ein Holzklotz aufgestellt, gegen den dieser an
schlagt. Man kann diesen Prellbock ebenso gut 
iiberdemSchwengelkopfe anbringen. Dieharte 
Prellung des Schwengels ist zwar fiir die 
Schwengelarbeiter bzw. fiir die Maschinen nicht 
gut; aber sie ist beim Bohren mit dem 
FabianschcnFreifallapparate unbedingt niitig, urn 
das Abwerfen des Untergestanges zu erleichtern. 

Andere Schwengelbii.cke sind in den 
Fig. 99,101-103 abgebildet und bediirfen Keiner 
weiteren Beschreibung, weil ihre Bauart nach 
den eben gegebenen Beschreibungen ohne 
weiteres verstandlich sein diirfte; da es sich 
bei ihnen mit Riicksicht auf die groBen Tiefen, 
flir die sie bestimmtsind, um schweresBohrzeug 
handelt, sind sie sehr kraftig, zum Teil aus 
Eisen gebaut. 

Fig. 95. 
Schwengelbock. 

c 

c 

Fig. 96. 
Bohrrohrschelle. 

Urn bei Bohrliichern, die nur eine geringe Tiefe erreichen sollen, z. B. bei 
Bruunenbohrungen, ohne groBe Vorbereitungen, namentlich aber ohne Bohrbock 
und ohne Bohrgeriist, bohren zu kiinnen, hat M. Branden burg in Berlin eine 
Bohrrohrschelle, DRP. 220993 (Fig. 96), konstruiert. Voraussetzung dabei ist, 
daB mindestens der oberste Teil des Bohrloches verrohrt wird. An diesel' Vel'
rohrung wird die mit einem Gelenk und Stellschraube versehene Schelle a befestigt; 
sie ist mit einem Klemmstiicke b versehen, in welches ein Hohlgestange c als Seil
rollentrager eingesteckt WITd; zur Befestigung dieses Hohlgestanges hat das Klemm
stiick eine geschlitzte Mufl'e mit Stellschrauben. Auf diesem Trager sitzen oben 
die Seilrollen d, die mit einem Fiihrungsbiigel versehen smd, urn das Herausfallen 
des Seiles zu verhindern. 

c) Der Schwengelalltrieb. 

1. Del' Handantl'ieb. 
Bei dem englischen Bohrverfahl'en hangt die Zahl del' Schwengel

al'beitel' von del' Tiefe des Bohrloches ab; denn mit diesel' nimmt die 
Gestangelast zu. Man kann im allgemeinen l'echnen, daB man fUr Tiefen 
bis zu 50 m drei Mann, fill' jede weiteren 20 m einen Mann mehr braucht. 
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Beim deutschen Bohrvel'fahl'en hangt die Zahl del' Schwengel
al'beitel' nicht von del' Bohrlochstiefe, sondel'll einzig und allein von 
dem Gewichte des Untel'gestanges abo Man rechnet auf je 100 kg 
Schlaggewicht einen Arbeiter. Das Ge",icht des Obel'gestanges wird durch 
Gegengewichte ausgeglichen, die man auf den Schwengelschwanz 
auflegt. 

Nach je 300~600 Schliigen el'halt die Mannschaft einige Minuten 
Pause, die Zeit, wahrend del' gebohl't wird, also die Zeit von einer 
Pause bis zur nachsten, heillt Bohl'hitze; sie schwankt zwischen 10 und 
20 Minuten. Manchmal wil'd mit Bohrhitze auch die Zeit bezeichnet, 
die von einem Loffeln bis zum nachsten vel'streicht. 

Wenn es auf schnellen Fortschritt del' Bohrarbeit ankommt, daml 
legt man die doppelte Zahl von Schwengelal'beitel'll an, die sich gegen
seitig ablosen; wahrend also die eine Mannschaft al'beitet, hat die 
andere Pause. 

2. Del' maschinelle Autriel). 
Mit Handschwengelbohrung soll man bis hochstens 200 m Tiefe 

arbeiten; dann wird die Last fUr Handbetrieb zu schwer; auch ist 
Maschinenantrieb meistens billiger. . 

Wenn man mit Masehinen al'beitet, katm man zwei Antriebs
arten des Schwengels unterseheiden. 

1. den unmittelbaren Schwengelantrieb mit einem unter dem 
Seh wengelsch wanze stehenden S chI a g z y Ii n d e r und 

2. den Kurbeltneb, d. h. den Schwengelantrieb mit Kurbel, 
Kurbelstange und Riemenubertragung von eiller Lokomobile aus. 

aa) Die Wahl del' Antriebskrlifte. 
(Nach einem Vortrage von A. Pois auf del' Internationalen vVandel'versamm

lung del' Bohringenieure und Bohrtechniker in Hamburg im Jahre 1907.) 

Al'3 Antriebskrafte beim maschinellen Tiefbohren kommen in 
Betracht 

1. Wassel'kraft, 
2. Dampfmaschinen, 
3. Elektromotoren und 
4. Ver bremmngsmotoren. 

Die Antrie bskrMte sol1en folgenden Bedingungen !:'lltsprechen: 
1. maBige Ansehaffungskosten, 
2. billiger Betrieb, 
3. groBe Betl'iebssicherheit, 
4. einfaehe und leichte Bedienung, 
5. rasehe Bedienungsbereitschaft, 
6. geringel' Raumbedarf, 
7. wenig Ausbessel'ungen, 
8. reichliche Kl'aftreserve, 
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9. groBtmogIiche Anpassungsfahigkeit an die verschiedenen 
Bohrverfahren und an den Bohrbetrieb, 

10. vollstandige Unabhangigkeit von anderen Kraftstellen 
(Wasserkraiten, Elektrizitatswerken), 

11. bei Olbohrungen Sicherheit gegen Explosions- und FEmers
gefahr. 

(X) Das Wasser. 

Es kommt als Antriebskraft nur sehr selten zur Anwendung, 
weil die direkte Kraftubertragung in den wenigsten Fallen moglich 
ist, und weil man bei Wasserkraftanlagen zu sehr von d~n J ahreszeiten 
abhangig ist. 

~) Der Dampfbetrieb. 

Die Verwendung von Dampfmaschinen beirn Tiefbohrbetriebe 
hat sich fast allgemein eingebfirgert, was zum groBen Teil wohl daher 
kommt, daB es in friiheren Zeiten uberhaupt keine andere Antriebs
kraft gab. Die Dampfmaschinen sind seitens der Maschinenfabriken 
in vorzuglicher Weise durchgebildet und allen Anforderungen des 
Betriebes angepaBt worden. Namentlich aber hat der Dampfantrieb 
folgende Vorteile: 

1. die Maschinen besitzen eine groBe Durchzugskraft; 
2. Anderungen in der Umdrehzahl und in der Kraftabgabe sind 

leicht mogIich; 
3, der Dampfantrieb ist namentlich in der Nahe von Kohlen

bezirken und von Verkehrs- und Industriezentren billig. 
Dagegen eignet sich der Dampfbetrieb nicht fUr wasserarme 

Gegenden sowie ffir GroBbetriebe, bei denen von einer Dampfzentrale 
aus lange Dampfleitungen nach den einzelnen Verbrauchsstellen gefiihrt 
werden miissen, z. B. fUr Olbohrungen; denn hiermit sind, besonders 
im Winter, groBe Dampfverluste verbunden. SchIieBIich ist zu beruck
sichtigen, daB der Kraftverbrauch beirn Bohren sehr unregelmaBig ist. 
Die aus der Kohle gewonnene dynamische Energie betragt bei den aller
besten ortsfesten Dampfmaschinen hochstens 15 %, sinkt aber bei 
Bohrlokomobilen und .A.uspuff-Schiebermaschinen bis auf ungefahr 4 %. 

y) Der elektrische Betrieb. 

Er ermoglicht es, weit abgelegene Wasserkrafte ffir den Betrieb 
von Bohrarbeiten und zur Beleuchtung von Olbohranlagen auszunutzen. 
Von der ErzeugUngsstelle bis zur Verbrauchsstelle des elektrischen 
Stromes legt man Hochspannungsleitungen und transformiert den 
Strom an Ort und Stelle auf 220-500 Volt. Mit Rucksicht auf die grolle 
Umdrehzahl des Antriebsmotors wird zwischen ibm und der Kranwelle 
ein entsprechendes Vorgelege eingeschaltet; dieses· mull aullerdem 
noch ein schweres Schwungrad erhalten, um RuckstoBe auf den Motor 
zu vermeiden und gleichmaBigen Gang zu erzielen. Die elektrischen 

Bansen, Tiefbohrwesen. 4 
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Anlagen werden dadurch verteuert, daB die Motoren reversierbar sein 
und eine AnlaBvorrichtung nebst Widerstandsschaltung haben mussen. 
Wird der elektrische Strom von einer Wasserkraft erzeugt, so muB 
man fUr den Fall des Wassermangels und uberhaupt flir die ungiinstige 
Jahreszeit eine Kraftreserve in Form einer Dampfkesselanlage oder 
eines Verbrennungsmotors haben. Ferner treten bei langen Leitungen 
Storungen und Spannungsverluste ein; dasselbe ist der Fall durch die 
zweifache Transformierung des Stromes. Demnach diirfte eine ortsfeste 
elektrische Anlage gleichwertig mit einer fahrbaren Dampfanlage sein. 

~) Die Verbrennungsmotoren. 

N amentlich die GroBbohrbetriebe haben sich in den letzten J ahren 
den Verbrennungsmotoren zugewandt, weil diese groBere wirtschaftliche 
Vorteile besitzen. Es kommen hier insbesondere Rohol-, Benzin- und 
Petroleum-Motoren in Betracht. Diese Maschinen sMhen ebenso wie 
die Elektromotoren unmittelbar hinter dem Bohrkran. Da sie in der 
Minute etwa 200 Umdrehungen machen, muB zwischen dem Motor 
und dem Kran ein Vorgelege eingeschaltet werden; dieses ist mit einem 
Leerlauf auszustatten, um den Motor auf Leerlauf stellen zu konnen, 
wenn er in Gang gesetzt werden solI. Auch bei diesen Maschinen kann 
man die Umdrehzahl innerhalb einer Grenze von 40 % beeinftussen, 
indem man das Gasgemisch andert und den Ziindpunkt verstellt. Jedoch 
ist bei den Explosionsmotoren eine Umsteuerung. unmoglich; da man 
nun aber, z. B. fur den Riickgang des Flaschenzuges, Ruckwartsgang 
der Maschine braucht, bringt man am Vorgelege gekreuzte Riemen 
an oder schaltet eine sonstige Umsteuerung ein. 

Bei groBen Motoren - und im GroBbohrbetIiebe werden 30 pferdige 
Maschinen immer gebraucht - ist das Ankurbeln des Motors von 
Hand zn schwierig; deshalb versieht man die Maschine mit einem 
Druckluftanlasser. Der dazu gehorige Druckluftbehalter wird von 
einem Kompressor gespeist, der mit dem Motor unmittelbar ge
kuppelt ist. 

In friiheren Jahren waren die Explosionsmotoren feuer- und explo
sionsgefahrlich, infolgedessen fur Olbohrungep nicht verwendbar. 
Bringt man abel' an diesen Maschinen dieselben Sicherungen an wie bei 
den Gruben-Lokomobilen, so ist jede Gefahr ausgeschlossen. AuBerdem 
hat man es in der Hand, den BrennstofIbehalter in beliebiger Ent
fernung aufzustellen und die Auspuffleitung sowie die Luftsaugeleitung 
weit hinaus ins Freie zu fumen. 

Die hauptsachlichsten Vorteile der Explosionsmotoren waren: 
1. daB der Energiegewinn bis zu 25 % betragt gegenuber 15 % 

bei den besten Dampfmaschinen; 
2. daB sich das Kiihlwasser immer wieder verwenden laBt, wahrend 

bei Dampfmaschinen das Kesselspeisewasser als Dampf entweicht, und 
3. daB man bei ihnen die Gase, die ans fast allen Olbohrungen 

entstromen, zum Antriebe des Motors verwenden kann. 
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Dagegen ware ein N achteil, daB der Explosionsmotor nur uber eine 
20 proz. Kraftreserve verfugt gegenuber einer 40 proz. bei Dampf
maschinen; deshalb soIl man den Explosionsmotor nicht zu schwach 
wahlen. 

bb) Die Antriebsmaschinen. 

0:) Die Dampfmaschinen. 

Wie schon weiter oben erwahnt, kann man bei Dampfantrieb zwei 
verschiedene Antriebsarten wahlen, namlich 

1. den Antrieb mit Schlagzylindel' und 
2. den Kurbelantrieb. 

Der Schlagzylinder. (Fig. 97.) 

Der Schlagzylinder ist ein stehendel' Dampfzylinder, del' seinen 
Platz unter dem Schwengelschwanze hat. Er bekommt den Dampf 
von einer Kesselanlage zugeleitet, die in groBerer odeI' geringerer Ent-

c 

Fig. 97. Fig. 98. 
Schlagzylinder. Schlagzylinder von Winter. 

fernung aufgestellt sein kann. Weil das Gestange beim StoBbohren 
infolge seines Eigengewichtes niedergeht, braucht del' Dampfzylinder 
nur ein einseitig wirkender zu sein, d. h. del' Dampf braucht nur auf die 
Oberseite des Kolbens zu drucken. Del' Zylinder ist mit Schiebersteuerung 
versehen, die selbsttatig wirkt; zu diesem Zwecke ist seitlich neben del' 

4* 
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Kolbenstange noch eine Steuerstange a angebracht, welche mit den 
Knaggen b und c versehen ist. Diese konnen an verscbiedenen Stellen 
der Steuerstange festgeklemmt werden, wodurch die Hubhobe bestimmt 
wird. Die Steuerstange macht den Auf- und Niedergang der Kolben
stange mit; dabei stoBen die Knaggen b und c abwecbselnd gegen die 
Schwinge d und legen sie herum. Dadurch wird aber auch der Steuer
bebel e, an dem die Schieberstange f angreift, umgelegt. Der Steuer
bebel e ist mit einem Randgriffe versehen, so daB man jederzeit in der 
Lage ist, den Gang der Maschine vOriibergehend zu iindern. Da derartige 
voriibergehende Rubiinderungen wiihrend des Bohrens haufig notwendig 
werden, muJ3 stiindig ein Mann beim Scblagzylinder stehen, urn die 
Befehle des Bohrmeisters auszufUhren. 

Dieser eben beschriebene Schlagzylinder ist bereits veraltet, wird 
aber immerbin noch recht hiiu:£ig benutzt. Moderneristder in Fig. 98 dar
gestellte Bohrzylinder von C. Jul. Winter in Kamen i. W. Die Dampf
verteilung wird hierdurcheinenRundschieber b bewirkt, der yom Kreuz
kopfe m aus angetrieben wird. Der verlangerte IUeuzkopfbolzen d 
lauft in einem Schlitze des zweiarmigen Rebels e. Der kiirzere Arm von e 
besitzt zwei Bohrungen zur Aufnahme eines Bolzens 0, an dem die 
Stange f beweglich angreift. Das andere Ende von f hat Gabelform 
und dient zur Aufnahme von auswechselbaren Korpern h bzw. h', 
die entweder eine Bohrung (h) oder ein Langloch (h') besitzen. Damit 
umfassen sie den Bolzen i des Rebels k, der einerseits mit der Achse 
des Rundschiebers b starr verbunden ist. Um dem Rundschieber eine 
andere Mittellage zu geben, d. h. also urn die Offnung des DampfeinlaB
kanales zu bestimmen, wird die zweiteilige Stange f durch die Mutter I 
verliingert oder verkiirzt. Die Hubhohe und die Rubzahl werden ver
mittels der beiden Bohrungen in dem kurzen Arme des Rebels e ver
andert; je weiter niimlich der AngrifIspunkt von f yom Drehpunkte n 
des Rebels entfernt ist, desto rascher wird die Schieberbewegung im 
Verhiiltnis zur Kolbengeschwindigkeit; die RubMhe wird also verkiirzt. 
Die Rubzahl wird vermehrt durch Verlangerung des kurzen Rebel
armes von e. - Beim Bohren mit steifem Gestange benutzt man den 
Einsatzkorper h mit Rundloch und erzielt bei 35 cm RubMhe 
60 Schliige/min, bei 20 cm RubMhe 100 Schlage/min. - Will 
man mit Freifall bohren, so muJ3 man die Rubzahl verringern, 
die Rubhohe aber vergroBern; man verwendet dann den Ein
satzkorper h' mit Langloch und erreicht dadurch, daB nach be
gonnener Dampfeinstromung in den Schlagzylinder der Schieber trotz 
der Kolbenbewegung noch eine Zeitlang in seiner Anfangslage verharrt. 
Desgleichen bleibt er noch einige Zeit stehen, wenn die Ausstromungs
offnung freigelegt ist. - Damit nicht bei jedem Rube AuBenluft unter 
den Kolben tritt, steht der Raurn unter dem Arbeitskolben standig mit 
dem Auspuffraume in Verbindung (in Fig. 98 nicht angegeben). 

Die Kolbenstange darf nicht unmittelbar, etwa durch ein Gelenk, 
mit dem Schwengel verbunden werden; denn dieser Angriffspunkt 
schwingt auf einem IUeisbogen, wiibrend sich die Kolbenstange gerad-
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linig auf- und niederbewegt. Die Verbindung zwischen Kolbenstange 
und Schwengel wird vielmehr durch eine Glieder- odeI' Laschenkette 
bewirkt (Fig.371), oder man versieht die Kolbenstange mit einer Kreuz
kopffiihrung (Fig. 99) und laBt vom Kreuzkopfe aus eine Pleuelstange 
zum Schwengel gehen. 

Fig. 99. 
Bohrkran mit Schlagzylinder von H. Mayer & Co. 

Der Kurbelantrieb. 

Der Kurbeltrieb ist beirn Bohren mit steifem Gestange nicht 
ohne weiteres verwendbar. Denn der Bohrer soIl mit zunehmender 
Geschwindigkeit nach unten gehen, um eine moglichst hohe Schlag
wirkung auszuiiben. Dies ist aber beim Kurbelantriebe nicht zu erreichen, 
wie aus der Fig. 100 zu ersehen ist. Denken wir uns, daB die Kurbel in 
jeder Sekunde l/S des Kreisumfanges zuriicklegt, so wird sie, wenn sie 
sich beirn Beginn des Hubes in der Stellung a befindet, nach der ersten 
Sekunde bei b, nach der zweiten Sekunde bei c und nach del' dritten 
Sekunde bei d angekommen sein. Von a bis b nimmt die Geschwindigkeit 
allmahlich zu; von b bis c ist sie am groBten, von c bis d nimmt sie 
wieder abo Nun beginnt der Abwartsgang des Bohrers, und es wiederholt 
sich hier dasselbe Spiel; wahrend sich die Kurbel von d bis e bewegt, 
ist die Abwartsgeschwindigkeit des Bohrgestanges = 0; bei dem Gange 
von e bis £ tritt eine Beschleunigung ein, von f bis g bleibt die Fall
geschwindigkeit gleich; von g bis h wird sie wieder geringer und erreicht 
den Wert 0, wahrend die Kurbel von h bis a geht. Dieses ist abel' del' 
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Augenblick, in welchem der Bohrer die groBte Fallgeschwindigkeit 
haben sollte. 

Wie wir spater bei den Schnellschlag-Bohrungen sehen werden, 
wird bei ihnen mit steifem Gestange und mit Kurbelantrieb gebohrt, 
ohne daB eine Verringerung der Fallgeschwindigkeit eintritt. Auch beim 
kanadischen Bobrveclahren wird mit Kurbelantrieb gearbeitet, ohne 
daB sich dieser Nachteil geltend machen kann, weil Unter- und Ober
gestange frei fallen. 

Bei dem gewohnlichen Freifallbohren, also beim deutschen Bohr
veclahren, kann man den Kurbelantrieb ohne weiteres benutzen; denn 
das Untergestange fallt hier frei abo 

Von den verschiedenen Ausfiihrungen des KurbeIantriebes eines Schwengels 
sei hier zunachst der Bohrkran von Heinrich Mayer & Co. in Niirnberg
Doos beschrieben. ,Er ist wie jeder Bohrkran mit einer Forderseil- und LOffelseil-
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Fig. 100. 
Schema ffu die Schlagwirkung beim Kurbelantriebe. 

winde versehen; mit Riicksicht hierauf liegt der Schwengel in "schrltger Anordnung" 
seitlich daneben. Wiirde er iiber den Winden liegen, so waren zur Fiihrung der 
Seile Leitrollen notig. 

Die Hauptantriebswelle (Fig. lOla. u. b) besitzt an dem einen Ende eine 
Festscheibe a und eine Losscheibe b, um den Treibriemen ein- und ausriicken 
zu konnen. An ihrem linken Ende ist ein Kegelraderpaar c, d fiir den Schwengel
trieb; das kleinere Zahnrad d ist mit einer Ausriickvorrichtung versehen. Neben 
dem groBen Kegelrade c sitzt die gulleiserne Kurbelscheibe, die in der Abbildung 
nicht zu ersehen ist; sie hat einen schmiedeeisernen Sicherheitsring aufgezogen 
bekommen und ist fiir viererlei Hub eingerichtet. 

Die Pleuelstange e besteht aus Holz und ist auf einer starken Pufferfeder f 
verIagert, die oben am Schwengel sichtbar ist. 

An den Tragsaulen d,es Schwengels sind zwei gulleiserne Konsolen g an
gebracht, die mit doppelten Pfannen versehen sind, um den Schwengel ausriicken 
zu konnen. 

Der Schwengelschwanz gleitet in einer Fiihrung h. 
Der Schwengelkopf ist mit zwei starken U-Eisensegmenten i zur Fiihrung 

der NachlaBketten k versehen, die auf einer rechts- und linksgangigen Trommel 
aufgewickelt sind. Diese Trommel mid mittels Schnecke I und Handrades m in 
Gang gesetzt. 

Auf der Hauptwelle sitzen ferner zwei Reibungskuppelungen n, je eine fiir 
den LOfielhaspel 0 und den Forderhaspel p. Die beiden auBeren Kuppelungs
halften besitzen angegossene Handbremsen q. 
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Der Bohrkran wird in zwei GraBen angefertigt, von denen die eine fiir 
Bohrungen his 200 m, die andere fiir solche his 400 m Tiefe hestimmt ist. Bei 

Fig. 101 a und h. 

Bohrkran von H. Mayer & Co. 

diesem letzteren schweren Madelle ist fiir die Fardertrommel noch eine kraftige 
FuBbremse r angebracht. 

Bei heiden Modellen sind das Krangestell, das Schw"-ngelgeriist und der 
Schwengel aus starkem Fichten· oder Tannenkantholz hergestellt. 
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Fig. 102. 
Tiefbohrvorrichtung von Deseniss & Jacobi A.-G. 

Fig. 103. 

Bohrkran von L. Kleiner & Sohn. 
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In Fig. 102 ist ein Tiefbohrapparat von Desenis s und J aco bi A. - G. in 
Hamburg dargestellt. Er unterscheidet sich von dem vorigen dadurch, daB er nicht 
mit einer Fordervorrichtung versehen ist. 

Fig. 103 zeigt einen Bohrkran von L. Kleiner & Sohn in Kassel, dessen 
Schwengelbock ganz aus Eisen besteht. Die Pleuelstange ist ebenfalls mit dem 
Schwengel federnd verbunden. Unter dem Schwengelkopfe ist eine Prellfeder an-

Fig. 104. 
Leichte Bohreinrichtung von L. Kleiner & Sohn. 

Fig.l05a. 
Fahrbarer Bohrapparat. von H. Angers Sohne. 

gebracht, die die Umkehr der Schwengelbewegeng erleichtern und harte Schlage 
mildern soIl. In dem Schwengelbocke ist ferner eine Forderseilwinde untergebracht, 
die von der Hauptwelle aus angetrieben werden kann. 

Fiir kleinere Bohrungen liefert dieselbe Firma eine leichte Bohreinrichtung, 
die in Fig. 104 abgebildet ist. Die Kurbel a ist fur dreifachen Hub eingerichtet. 
Die Pleuelstange greift nicht unmittelbar am Schwengel an, sondern an einer 
unter seinem Schwanze angebrachten Stange b, die mit dem Schwengel an einem 
Ende gelenkig, am anderen federnd verbunden ist; die Nachlal3kette buft von der 
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Fig.105b. 
Fahrbarer Bohrapparat von H. Angers Sohne. 
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Winde c ab und geht iiber die Rollen d und e; von diesen ist die erstere am Schwengel 
in SchJitzen verschlebbar und wird durch die Federn f gespannt gehalten. 

Die Kontinentale Tiefbohr - Gesellschaft vorm. H. Thumann m. b. H. 
in Halle fertigt einen fahrbaren Bohrschwengel, der fiir Schnellschlag- und Freifall
Bohrungen verwendbar ist. Das nahere hieriiber ist im Kapitel "Schnellschlag
bohrung" zu tinden. 

Ebenso Jiefert die Firma H . An g e r S Soh n e in N ordhausen a. H. einen fahr
baren Bohrapparat, allerdings mit Benzinmotorantrieb, fiir Bohrungen bis 150 m 
Tiefe, der auch mit einem umlegbaren Turme versehen ist (Fig. 105a und b). 

Di e Kess elanlag e. 

Beim Dampfbetrieb mull man eine Kesselanlage haben. Man 
kann dabei ortsfeste oder fahr-
bare, stehende oder liegende Kessel 
benutzen. 

Die feststehenden Kessel (Fig. 
106) werden nnr verwendet, wenn 
die Bohrung voraussichtlich langere 
Zeit beanspruchen wird; denn es 
ist in den meisten Fallen schwierig 
und zu kostspielig, diese Kessel
anlage auf manchmal schlechten 
Feldwegen bis zum Bohrplatze hin 
zu schaffen. Aus diesem Grunde 
werden weit haufiger fahrbare 
Kessel benutzt. 

Die fahrbaren Kessel konnen 
auch mit einer Dampfmaschine aus
geriistet sein; es sind das die Loko
mobilen (Fig. 107). 

Wenn man eine Lokomobile 
benutzt, so soIl man sie im Bohr
turme nicht auf ihren Radem stehen 
lassen, weil das Vibrieren der Ma
schine und die beim Bohren auf
tretenden Erschutterungen den 
Achsen und Radem schaden. Man 
soIl vielmehr der Maschine einen 
Unterbau aus Holz oder ein ge
mauertesFundament geben, welches 
so hoch ist, daB die Rader den 
Boden nicht beriihren; auch kann 
man die Rader abnehmen. Die 
Bauart einer Lokomobile wird als 
bekannt vorausgesetzt und infolge
dessen hier nicht beschrieben; es 

Fig. 106. 
Ortsfester, stehender Kessel von 

Deseniss & Jacobi. 

soIl nur kurz beriicksichtigt werden, welche besonderen Einrichtungen 
fur die Zwecke des Tiefbohrbetriebes an einer solchen Lokomobile er-
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wiinscht sind. Dies sei an einer Lokomobile von Trauzl & Co. in 
Wien geschildert. 

Die Maschinen mii.ssen mit Absperrventil und Drosselklappe ver
sehen sein, welche vom Platze des Bohrmeisters aus bedient werden 
konnen. Dies geschieht in Fig. 107 mit Hille des Schnurrades R, welches 
zum Absperrventile gehort, nebst Schnurzug a und des Schnurlaufes f , 
der mit dem Hebel D des Drosselventiles in Verbindung steht. Fist 
eine Feder, die das Drosselventil selbsttatig schlieBt. Um die Maschine 
vorwarts und rLi.ckwarts laufen zu lassen, ist eine Umsteuerung U VOl'-

Fig.lOi. 
Bohrlokomobile von Trauzl & Co. 

handen, wie dies beispielsweise beim kanadischen und pennsylvanischen 
Bohrverfahren (siehe Fig. 183 a-c undFig. 189 a, b) der Fall ist. Dureh 
die Schnurlaufe erreicht man den Vorteil, daB zur Wartung der Maschine 
ein besonderer Arbeiter iiberfhtssig wird; denn bei den meisten Bobrve;:
fahren ist es sehr wesentlich, mit moglichst wenigen Leuten auszu
kommen. 

Die Trauzlschen Lokomobilen haben bei sieben Atmospharen 
Dampfspannung fiir Tiefen von 300-400 m 10-12 PS, fUr Bohr
tiefen von 600- 700 m 14-16 PS. Die Lokomobilen stehen in einiger 
Entfernung vom Bohrloche, und zwar in einer an den Bohrturm 
angebauten Bohrhiitte (siehe Fig. 179 u. 180). Wenn es sich aber um 
Bohrungen auf 01 handelt, oder wenn zu befiirchten ist, daB aus dem 
Bohrloche explosible Gase in groBen Mengen ausbrechen konnen, 
wie es auch bei Tiefbohrungen auf Steinkohlen schon sehr haufig del' 
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Fall gewesen ist, dann muB die Lokomobile im Freien, hochstens in 
einem offenen Schuppen, aufgestellt werden und soil yom Bohrplatze 
mindestens 26--30 m entfernt sein. Nur auf diese Weise kann man sich 
davor sichern, daB sich die Gase am Feuer der Lokomobile entziinden 
und den Bohrturm vernichten. Wenn die Lokomobile in so gro.Ber 
Entfernung yom Bohrloche steht, i.'lbertr1igt man die Kraft nach dem 
Schwengel mit Hille einer Hanfseil-Transmission. 

~) Die Verbrennungsmotoren. 

~ei den mannigfaltigen Systemen von Verbrennungsmotoren 
wiirde es zu weit fiiliren, hier diese Apparate zu beschreiben; eine solche 
Maschine sei daher nachstehend nur an Hand einer Prinzipskizze 
(Fig. 108) erkhirt. Jeder Verbrennungsmotor besteht aus dem Brenn-

Fig. 108. 

Viertaktmotor. 

stoffbehalter, dem Zuflu.Bregler (Schwimmer oder Pumpe) , dem Vergaser, 
dem oder den Arbeitszylindern mit dem Kolben und dem Triebwerk, 
der Kiililvorrichtung und der Zundvorrichtung. 

In dem Fliissigkeitsbehalter, der am besten aus verzinktem 
Eisenblech besteht, wird der Brennstoff (Benzin, Petroleum usw.) 
aufbewahrt. Er muB mit einem Schauglase oder einem Schwimmer 
versehen sein, damit man jederzeit feststellen kann, wieviel Brennstoff 
noch vorhanden ist. 

Der ZufluBregler soil den ZufluB des Brennstoffes zum Ver
gaser und zum Arbeitszylinder entsprechend dem Gange der Maschine 
regeln, d. h. wenn der Motor schneller lauft, muB er ihm mehr Brenn
stoff zufUhren als wie bei langsamem Gange. 1st dieser Zuflu.Bregler 
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eine Purope, so wird sie von der HauptweUe aus angetrieben; ihr Gang 
paBt sich also dem der Maschine vollkommen an. Ist dagegen der 
ZufluBregler ein Schwimmer, so wird er durch die Saugwirkung des 
Kolbens beeinfluBt und ist also auch von dem Gange des Motors ab
hangig. 

Der S c h w i m mer ist ein hohler Metallk6rper a und sitzt in der 
Schwimmerkammer b. Das Nadelventil c geht achsial durch fun hin
durch. Zwischen den zwei an del' Ventilstange angebrachten Ringen r 
sitzen die inneren Enden der urn d drehbaren zweiarmigen Hebel e; 
an ihren auBeren Hebelarmen sitzen die Belastungsgewichte f, 
welche immer auf dem Schwimmer aufliegen. Sinkt der Flussigkeits
spiegel in der Schwimmerkammer, so sinkt auch der Schwimmer; die 
Gewichte f senken sich infolgedessen und heben das Nadelventil. Da
durch wird dem vom Vorratsbehalter herkommenden Brennnstoffe der 
Zutritt zur Schwimmerkammer freigegeben. Mit dem nun steigenden 
Flussigkeitsspiegel steigt auch wieder der Schwimmer, wobei das Nadel
venti I immer weiter nach unten verschoben wird, bis der Brennstoff
zufluB vollstandig unterbrochen ist. 

Aus der Schwimmerkammer gelangt der Brennstoff zum V er
gaser, der im vorliegenden FaIle ein Spritzvergaser ist. Die Zerstauber
duse h steht mit der Schwimmerkammer in umnittelbarer Verbindung; 
sie ist so hoch, als der hochste Flussigkeitsstand in j ener Kammer betragt. 
Der Brennstoff kann also nie i'lberlaufen. Infolge der saugenden Wirkung 
des Kolbens wird durch die Offnungen i Luft und gleichzeitig durch die 
Di'lse Brennstoff angesaugt. Dieser spritzt in feinem Strahle gegen die 
Zerstauberplatte k, verdunstet und vermengt sich mit der Luft. Nach 
Bedarf kann bei I noch Luft zugesetzt werden. Dadurch ist man im
stande, das Mischungsverhaltnis zwischen Gas und Luft zu regeIn, 
wodurch der Gang des Motors beeinfiuBt wird. Sind namlich Gas und 
Luft im richtigen Verhaltnisse gemischt; so sind die Explosionen am 
heftigsten, wahrend sie mit abnehmendem Gasgehalt immer schwacher 
werden, so daB der Motor langsamer lauft. Ferner kann man die Umdreh
zahl des Motors auch noch dadurch beeinfiussen, daB man das Gas
luftgemenge drosselt. Hierzu dient das Drosselventil m. Dies ist die 
beste Art der Regelung. 

Die Verbrennungsmotoren arbeiten meistens im Viertakte; 
d. h. von vier Kolbenhi'lben ist immer nur der vierte ein Arbeitshub. 
Der Arbeitsvorgang ist der folgende: 

1. Takt: Der Kolben geht vor; das Saugventil wird ge6finet; das 
Gasgemisch wird angesaugt (Saughub). 

2. Takt: Der Kolben geht zuri'lck; beide Ventile sind geschlossen; 
das Gasgernisch wird zusammengepreBt (Verdichtungshub). 

3. Takt: Das Gasgernisch wird entzi'lndet und treibt den Kolben 
wieder vor; beide Ventile sind geschlossen (Arbeitshub). 

4. Takt: Der Kolben geht zUrUck; das Auspuffventil wird ge6finet; 
die Verbrennungsgase werden ausgestoBen (Auspuffhub). 

Bei Zweizylindermotoren werden die Takte in der Weise gegen-
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einander versetzt, daB jeder zweite Hub ein Arbeitshub ist. Wiirn'end 
also der eine Zylinder ansaugt, macht der andere den Arbeitshub. 

Die Mehrzylindermaschinen haben gegenuber den einzylindrigen 
den V orteil, 

daB sie ruhiger laufen, 
daB man bei Betriebsstorungen mit dengesund gebliebenenZylindern 

weiter arbeiten kann, und 
daB die Gefahr des HeiBlaufens wegen der groBeren Zylinderober· 

Hiiche gel'ingel' ist als bei gleichstarken einzylindrigen Motoren. 

Fig. 109. 

Zweitaktmotor von Ph. Swiderski-Leipzig. 

Zur Kuhlung des Zylinders wird Wasser benutzt, welches aus 
einem hohergelegenen Kiihlwasserbehalter kommt; es umstromt den 
Arbeitszylinder von auBen und kehrt dann wieder durch eine zweite 
Leitung in den Kiihlwasserbehalter zuruck. Del' Kreislauf des Wassers 
wird entweder durch eine kleine Pumpe bewirkt, die vom Motor ange
trieben wird, odeI' er erfolgt selbsttatig infolge der Erwarmung des 
Wassel's. Bei manchen Verbrennungsmotoren wird auch Wasser in 
den Arbeitszylinder gespritzt; man erzielt dadurch einen sanfteren und 
gleichmaBigeren Gang des Motors. 

Zur Zundung des Gasluftgemenges ist ein Magnetapparat vorhanden, 
del' ebenfalls vom Motor angetrieben wird. 
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Eine sehr einfache Explosionsmaschine ist der Zweitaktmotor von 
der Maschinenbau-Aktiengesellschaft vorm Ph. Swiderski, Leipzig
Plagwitz. Er wird mit Rohol betrieben, was auch gegenuber der Ver
wendung von Benzin, Spiritus usw. eine Vereinfachung des Betriebes 
bedeutet. AuBer mit Rohol kann der Motor selbstverstandlich auch 
mit gewohnlichem Petroleum gespeist werden. Wie fast aIle Zweitakt
motoren braucht er keine Ein- und AuslaBventile; die Explosion erfolgt 
bei jedem zweiten Kolbenhube; hierdurch wird ein gerauschloserer 
und gleichmaBigerer Gang erzielt. Das luftdicht abgeschlossene Kolben
gehause (Fig. 109) ist mit einem Luftventil versehen, durch welches der 
Kolben wahrend seines Aufwartsganges die Verbrennungsluft ansaugt. 
Wenn der Kolben abwarts geht, wird diese Luftmenge auf einen Druck 
von etwa 1 Atmosphare verdichtet und durch den Luftkanal in die 
obere Zylinderhalfte geleitet. Diese bildet die sogenannte Explosions
kammer; denn in ihr wird das Gas-Luftgemenge zur Entziindung ge
bracht. Hat der Kolben seine unterste Stellung eingenommen, so stromen 
die verbrannten Gase durch die Auspuffo1IDung ins Freie, verdrangt 
durch die gleichzeitig auf der gegenU.berliegenden Seite einstromende 
Luft. Damit sich frische Luft und Verbrennungsgase nicht vermengen, 
ist die Stirnflache des Kolbens mit einer Erhohung, del' Brucke, versehen. 
Der Kolben verschliel3t behn Aufwartsgange diese beiden Offnungen 
und komprim~ert gleichzeitig die im Zylinder zurUckgebliebene Luft 
weiter; gleichzeitig wahrend seines Aufwartsganges wird der Brennstoff 
durch eine Brennstoffpumpe in den Zylinder eingespritzt; sein ZufluB 
wird durch einen einfachen, sehr empfindlichen Regulator del' Kraft
entnahme entspl'echend geregelt. Del' Brennstoff entziindet sich an den 
rotwarmen Wanden des Zylindel'kopfes, dem sogenannten Gluhkopfe, 
der durch die Explosion auf Rotglut el'halten wird. Vor Inbetrieb
setzung muB dieser Glii.hkopf mittels einer Geblaselampe angewarmt 
werden. 

AIle Explosionsmaschinen mussen mit einem Schwungrade versehen 
sein, welches urn so groBer und schwerer ist, je langsamer die Maschine 
lauft, d. h. je weniger Umdrehungen sie in del' Minute macht. 

Urn die Maschine in Gang zu setzen, muB der Motor angekurbelt 
werden. Zu diesem Zwecke setzt man auf die Schwungradwelle eine 
Kurbel und versetzt sie in Umdrehung; dadurch wird auch del' 
Kolben in Gang gesetzt und saugt Gas und Luft an; ebenso wird die 
Magnetziindvorrichtung angetrieben und erzeugt den zundenden Funken. 

Auch Sauggasanlagen sind mit groBem Vorteil zum Antrieb von Bohr
anlagen verwendet worden. So hat beispielsweise die Firma Trauzl & Co. in Wien 
eine maschinelle Rapid-Spillbohrung auf 1000 m Tiefe in dieser Weise betrieben. 
Die Sauggasanlage bestand aus zwei voneinander unabhangigen Generatoren, 
die fiir Hiitten-Koks eingerichtet waren; aus ihnen saugte der 40pferdige mit 
einem stellbaren Tourenregler versehene Motor das Kraftgas abo Von ihm aua 
~de die Bohrkranhauptwelle mittels zweier Vorgelege, die mit verschiedenen 
Ubersetzungen versehen waren, so angetrieben, daB sie mit 50, 100 und 120 Um
drehungen laufen konnten. Auf der ersten Vorgelegewelle saB eine Stufen
scheibe ZUlli Antrieb einer mit Voll- und Leerscheibe versehenen Triplex-Plunger
Hochdruckpumpe. Die Fundamente bestanden durchweg aus Holz. 
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IV. Das schwengellose Stof3bohren. 
Man hat vielfach Bohrapparate gebaut, die den Bohrschwengel 

uberflussig machen sollen; solche Maschinen werden namentlich beim 
Seilbohren benutzt, lassen sich aber auch ohne weiteres fur die Zwecke 
des Gestangebohrens verwenden, wenn man das Bohrgestange an dem 
von ihnen ausgehenden Forderseile aufhangt. Die Maschinen sind im 
Kapitel "Schnellschlagbohren" beschrieben. 

Schon mit Hille des Horn- oder Kreuzhaspels (Fig. 162) wird 
haufig in einfachster Weise stoBend gebohrt, indem man das Gestange 
mit seiner Hille hochzieht und dann die Haspelhorner 10slaBt, so daB 
es frei abfallt. 

F. Die N achlaflvorrichtnngen. 
Entsprechend dem Tieferwerden des Bohrloches sinkt naturlich 

das Bohrzeug ebenfalls tiefer ein. Beim schwengellosen Bohren ver
schieben die Hauer den Kriickel von Zeit zu Zeit am Gestange auf
warts, urn ihn immer in handlicher Hohe vor sich Zl1 haben. Beim 
Schwengelbohren werden besondere NachlaBvorrichtungen gebraucht, 
damit der Schwengel immer zwischen denselben E.ndstellungen schwingen 
kann; denn anderenfalls wiirde der Schwengelkopf dem Gestange folgen 
miissen, und der Schwengelschwanz wiirde so weit in die Hohe gehen, 
daB die Schwengelarbeiter ibn nicht mehr erreichen konnten; auch beim 
maschinellen Antrieb wiirden sich dadurch Schwierigkeiten ergeben. 
Die in Gebrauch stehenden NachlaBvorrichtungen sind entwedel' 
Stellschrau ben oder N achlaBketten (N achlaBseiIe). Nur bei del' 
in Fig. 82 dargestellten Bohreinrichtung ist ein NachlaBapparat 
uberflussig, weil das Gestange an jeder Stelle von der Abwurfklaue 
gefaBt werden kann. 

I. Die Stellschranben. 
a) Stellschrauben fiir Trockenbohrung. 

Die einfachste Stellschraube besteht aus der Hulse a (Fig. 110) 
und der Schraubenspindel b. Die Hulse ist del' Lange nach geschlitzt 
und oben mit flacheniMuttergewindeversehen; unten endigt sie in einer 
Gewindemuffe, in welche das Bohrgestange eingeschraubt wird. Die 
Schraubenspindel ist mit einem Kruckel c versehen, um im selben Ver
haltnis, wie der MeiBel vordringt, die Stellschraubenhulse niederzu
schrau ben. N ach voller Ausnutzung der Gewindespindel wird zwischen 
der Hulse und dem Gestange ein Zwischengestangestuck eingeschaltet 
und die Schraubenspindel zurUckgedreht. Da der Kruckel gleichzeitig 
dazu benutzt wird, das Gestange und den MeiBel durch einen maBigen 

Ban sen, Tiefbohrwesen. 5 



66 Das Stol3boluen. 

Ruck abzuwerfen und den Bohrer ulllZusetzen, so muB die Schrauben· 
spindel wahrend des Bohrens durch den Nutenkeil d am selbsttatigen 
Abschrauben verhindert werden. Am oberen Encle cler Schraubenspindel 
ist ein Drehwirbel e angebracht. 

Die in Fig. III abgebilclete 
N achlaBschraubeunterscheicletsich 
von der eben beschriebenen da
clurch, claBder Drehwirbel zwischen 
clem Bohrgestange uncl clel' Stell
schl'aube liegt. Um das selbsttatige 
Abschrauben zu verhinclern, be
finclet sich im oberen Teile del' 
Hi.ilse eine Klemmschraube. 

b 

Fig. 110. 
Stellschrau be von 

H. Mayer & Co. 

Fig. 11i. 
Stell

schraube. 

Fig. 112. 
Doppelstellschraube (aus Tecklenburg, 

Handbuch del' Tiefbohrkunde). 

Ab und zu finden sich auch Stellschrauben, die von den eben beschriebenen 
dadurch abweichen, daB die geschlitzte Fiihrungshiilse am Schwengel angehangt 
und die Spindel nach unten zu herausgeschraubt wird. 
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In Fig. 112 ist eine doppelte Stellschraube abgebildet. DUl'ch sie soll das 
haufige Einsetzen 70n Zwiscbenstiicken vermieden werden. Die untere Stellschraube 
ist ungefahr 1 Yz mal so lang wie die obere. Wahrend des Bohrens ist sic dadUl'ch 
festgestellt, daB in ihre Nut c ein Keil d eingesteckt wird. Das Nachlassen erfolgt 
dannnur mitHilfe der oberen Stellschraube, die zu diesem Zwecke einen Kriickel a 
besitzt. Das Umsetzen wird mit Hille 
des Kriickels b bewirkt; mit Riicksicht 
hierauf ist zwischen beidenStellschrauben 
ein Drehwirbel angebracht. 1st die 
obere Stellschraube vollstandig heraus· 
geschraubt, dann wird der Keil d aus der 
Nut c herausgezogen und die obere 
Stellschraube wieder hochgeschraubt; mit 
ihr zusammen schraubt sich auch die 
untere Schraubenspindel aus ihrer Hiilse 
heraus nach oben. 1st dies beendet, so 
wird der Keil d wieder eingesteckt und 
das Bohren fortgesetzt. Ein Nachteil ist, 
daB wegen der Lange der Stellsohraube 
der Schwengel ziemlich hooh verlagert 
werden muB, und daB man auBer dem 
Kriickelfiihrer nooh einen zweiten Mann 
braucht, der die obere Stellschraube am 
Hebel a dreht. 

b) Stellschrauben ffir Spillbohrung. 
Von der bekannten Tiefbohr

maschinenfabrik H . Mayer & Co. in 
Nurnberg-Doos wird ffir die Zwecke 
des Spulbohrens eine hoWe Stell
schraube (Fig. 113) geliefert, welche 
mittels einer losen Aufhangebuchse 
und Kettengehanges am Bohr
schwengel befestigt wU·d. Um ein 
selbsttatiges Losschrauben zu ver
huten, besitzt die Spindel eine 
Langsnut, in welche ein Keil einge
steckt wird; beim N achlassen wird 
dieser Keil herausgezogen. Das 
obere Ende der durchbohrten Ge
windespindel besitzt Muttergewinde, 
so daB noch einige Stucke Hohl-
gestange oben angesetzt werden Fig. 113. 
konnen Hohlstellschraube von H. Mayer & Cu. 

II. N achlallklemmen. 
Fur Handbohrungen bis zu Tiefen von 200-300 ill und Bohr

zeuggewichte bis etwa 1800 kg liefern Traud & Co. in Wien einen 
Schwengel (Fig. 81) , auf dessen Kopf ein mit Zapfen versehener Trag· 
ring in Lagern T schwingt. Er triigt den Drehkriickel K. Zum Zwecke 

5* 
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des Nachlassens wird der Kriickel am Gestange weiter nach oben ver
schoben. 

Del' Maschinenfabrik H. Mayer & Co. in Nlirnberg.Doos ist unter Nr. 214037 
eine Yom Schwengelkopfe getragene Aufhangevorrichtung (Fig. 114) zur Lagerung 
von libereinanderliegenden Nachlallklemmen patentiert worden. Sie besteht aus 
del' mit zwei gegenliberstehenden Langsschlitzen g versehenen Hiilse d. durch die das 
Gestange u hindurchgeht. Mittels des Kugellagers fist sie an del' Aufhangeblichse a 
aufgehangt; a macht die Drehung von d nicht mit und hangt am Schwengelkopfe 
mittels del' Scharniere c, die durch die Arme b hindurchgehen. Unten hat d einen 
Kopf h, del' die beiden libereinanderliegenden Klemmen i und k tragt. Die an diesen 
Klemmen angebrachten Ansatze t greifen durch die Schlitze g del' Hlilse d hindurch 
und halten beim Zusammenklemmen das Gestange fest. 

Jede Klemme besteht aus zwei halbkreisfOrmigen Teilen lund m bzw. n 
und 0, die miteinander gelenkig verbunden sind und durch Bligel r bzw. s und 

Aufhangevorrichtung mit 
zwei libereinander liegenden 

Nachlallklemmen von 
H. Ma.yer & Co. 

Klemmschrauben p bzw. q gegeneinander und 
gegen das Gestange geprellt werden. SolI nachge
lassen werden, so wird die obere Klemme k gelost 
und in den Schlitzen g entlang dem Gestange u 
hochgeschoben odeI' durch Fedel'll, die zwischen 
beiden Klemmen angebracht sind, aufwarts be
wegt. Nun wird die Klemmschraube wieder an
gezogen, dafiir abel' die untere Klemme i gelockert; 
das Gestange geht dann iufolge seines Gewichtes so 
weit nach unten, daB nun wieder beide Klemmen 
einander beriihren. Darauf wird auch die untere 
Klemme geschlossen. 

Zum Zwecke des Umsetzens ist die untcre 
Klemmvorrichtung bei Stoll bohrungen mit zwei 
aufwar.tsgebogenen Handhaben v versehen. 

Ahnliche NachlaBklemmen werden auch noch 
bei anderen Bohrverfahren benutzt, z. B. liei dem 
Raky·Schnellschlag-Bohrverfahren und bei dem 
Schnellschlag.Bohrverfahren del' Dcutschen Tief· 
bohr-Aktiengesellschaft in Nordhausen; die 
Klemmen sind bei diesen Bohrverfahren be
schrieben. Als Vorteil ihrer Konstruktion geben 
H. Mayer & Co. an, dall del' Bohrfiihrer das Nach
lassen unmittelbar am Bohrloche stehend vornehmen 
kann, wahrend bei anderen Konstruktionen die N ach
lallvorrichtung auf dem Schwengelkopfeverlagert ist, 
del' Bohrflihrer also wahrend desBetriebes auf einem 
Gerlist libel' dem Bohrschwengel stehen mull. 

III. NachlaBketten ulld NacblaBseile. 
Das N achlassen des Gestanges mit Hilfe von Ketten ist nament

lich bei gr6Beren Bohrungen vorzuziehen. Bei einfachen NachlaB
vorrichtungen dieser Art versieht man den Schwengelkopf mit einem 
Haken, in welchen ein Kettenglied eingehangt wird. SolI nachgelassen 
werden, so wird das Gestange mit der Gabel abgefangen und ein anderes 
Kettenglied eingehakt. Die Lange der NachlaBkette muB mindestens 
gleich der Lange der kurzesten Erganzungsstange sein. Damit das frei 
herabhangende Kettenstuck beim Bohren den Kruckelfiihrer nicht 
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Fig. 115. 

Bohreinrichtung von H. Trauzl & Co. 

Fig. 116. 
Aufhangebiichse von 

H. Trauzl & Co. 

Fig. II7. 
Schwengelkopf mit Gleit

fiihrungen. 
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trifft, schlingt man es um den Schwengelkopf odeI' legt es in anderer 
Weise fest (Fig. 158). 

Fig. 115 zeigt eine NachlaBvorrichtung von Trauzl & Co., die 
bei Spi.iJbohrungen verwendet wird. Die NachlaBkette geht uber den 
Schwengelkopf und tragt am freien Ende das Hohlgestange mit, Hilfe 
del' in Fig. 116 in groBerem MaBstabe abgebildeten Aufhangevorrichtung. 
Unter diesel' Aufhangebuchse ist am Gestange del' Kruckel angeklemmt, 
del' mit dem Tiefersinken des Bohrzeuges an ihm in die Hohe geschoben 
wii-d. Del' Bohrfiihrer steht bei seiner Arbeit auf einer im Bohrturme 
errichteten Buhne. 

Ahnliche NachlaBvorrichtungen sind in den Figuren 99, 101-105 dar
gestellt. Bei del' Mayerschen NachlaBvorrichtung ist del' Schwengelkopf mit 
GIeitfiihrungen fiir die Ketten versehen; etwas weiter dahinter sind auf ihm Rollen 
angebracht, iiber welche die Ketten zu del' Kettentrommel gefiihrt werden. Fig. 117 
zeigt einen fiir solche Zwecke bestimmten schmiedeeisernen Schwengelkop£ von 
Trauzl & Co. in Wien. 

Bei dem kanadischen Bohrverfahren ist eine Vorrichtung mit NachlaB
kette beschrieben, bei welcher die Kettentrommel auf dem Haspel selbst, und 
zwar unmitte1bar iiber seinem Drehpunkte, angebracht ist; wegen verschiedener 
dabei vorgekommener Unfalle ist aber die Verwendung diesel' Nach1aBvorrichtung 
in Ga1izien verboten; sie ist durch die NachlaBvorrichtung Fig. 186 und 187 ersetzt 
worden. 

Verschiedene NachlaBvorrichtungen mit Seil odeI' Kette werden auch im 
Schnellschlagbetriebe verwendet, namentlich abel' bei den neuerdings erst immer 
mehr in Aufnahme kommenden Seilschlag-Bohrsystemen. Die eingehenderen 
Beschreibungen diesel' NachlaBvorrichtungen sind dort zu finden. 

G. Die Kriickel. 
Die Kruckel dicnen zum Umsetzen des Gestanges beim stoBenden 

Bohren und beim Drehbohren. Sie werden von 1,2 odeI' auch noch 
mehr Malm bedient; mehr als zwei Mann braucht man namentlich beim 
Drehbohren, weil hier del' Bohrer standig mit dem Gebirge in Beriihrung, 
die Reibung also einesehr bedeutende ist. Es werden dann Krtickelmit 
langen Armon benutzt, die entweder aus Holz bestehen konnen (Dreh
baumel, odeI' man steckt auf die eisernen Kriiokelarme Rohre auf. 
Beim Drehbohren legt man auch hauflg zwei Kruckel kreuzweise uber
einander (Drehkreuz). 

Beim StoBbohren benutzt man 
1. Kruckel mit geraden Annen odeI' 
2. Kruckel mit aufwartsgerichteten Armen. 

Fig. 118 ist eine sogenannte Gestangerohrklemme, d. h. ein Kruckel 
fur rundes Gestange; in Fig. 119 ist ein Kruckel fur Quadratgestange 
abgebildet. . 

Die Kruckel mit aufwartsgerichteten Armen werden besonders 
boim Freifallbohren gebraucht, weil sie eine bequemere Haltung del' 
Hand ermoglichen und infolgedessen das Abwerfen des Untergestanges 
leichter ist. Die Fig. 120 und 121 zeigen zwei solche Krtlckel, dercn Be-
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festigullg am Gestange ohne weitere Beschreibullg aus den Abbildungen 
hervorgeht. 

Del' Umsetzungswinkel ist von del' Harte des Gesteins abhangig 
und betragt im allgemeinen 10-30 Grad. Nach Rost erhalt man die 
groBte Leistung, wenn man den MeiBel in del' in Fig. 122 dargestellten 
Art umsetzt. 

Fig. llS. 

Fig. 119. 

Fig. 12l. 
Fig. llS-121. KriickeL 

Fig. 120. 

Fig. 122. 
Schema fiir das Umsetzen 

des Meif3els (aus Rost, 
Tiefbohrtechnik). 

H. Der SchlaulllllOffel. 
Del' Zweck des Schlammloffels ist das Bohrloch bei Trockenbohrung 

zu saubern. Um den Schmant, del' sich beim Bohren bildet, in del' 
Schwebe zu erhalten, muB immer etwas Wasser im Bohrloche vorhanden 
sein; notigenfalls muB solches von Tage aus eingegossen werden. Wie 
oft geloffelt werden muB, bestimmt der Kruckelfiihrer nach dem Gefiihl. 
Sobald er merkt, daB der Bohrer durch den unten angesa=elten 
Schlamm in seinem freien Fall gehemmt wird, muB dieser entfernt 
werden. Ais allgemeine Regel kann man annehmen, daB geloffelt 
werden muB, wenn das Bohrloch, je nach der Beschaffenheit des Gebirges, 
um 0,5-1,0 m tiefer geworden ist. 

Die Schlammloffel sind aus schIniedeeisernen Blechen genietete 
odeI' geschweiBte Zylinder. Sie sind bis zu 4 m lang und infolgedessen 
aus einzelnen Schu8sen zusammengesetzt; die Langsnahte der Schiisse 
miissen gegeneinander versetzt sein. Der auBere Durchmesser des 
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Schlammloffels ist kleiner als wie del' Bohrlochsdurchmesser, damit 
del' Loffel nicht stecken bleibt, auch wenn das Bohrloch einmal schief 
geworden ist. Am oberen Ende haben die Schlammloffel einen ange
nieteten Biigel nebst Schraubenbolzen zwecks Verbindung mit dem 
Gestange; unten erhalten die Schlammloffel ein odeI' mehrere Ventile. 

Die Ventile konnen KIa p pen ventile, Keg e 1 ventile odeI' K u gel· 
ventile sein. 

Klappenventile erhalten auf del' Oberflache einen kurzen Dorn 
(Fig. 123); denn wenn sie sich ofinen, konnen sie sich leicht senkrecht 
stellen und dann nicht mehr zufallen; dies wird durch den Dorn ver
hiitet . Hat del' Schlammloffel zwei Klappenventile, 
so sind diese an einem Stege befestigt, del' quer 
durch den Schlammloffel hindurchgeht. 

Kegel- und Kugelventile (Fig. 124) erhalten auf 
ihrer Unterseite am besten eine StoBstange mit 
einem Gewichte. Setzt man dieses Gewicht auf die 
Bohrlochssohle auf, so wird das Ventil geoffnet; 
beim Anheben des Schlammloffels wird das Ventil 
durch dfts Gewicht wieder geschlossen. 

Das Ventil sitzt in einem Schuhe, bestehend aus 
einem schmiedeeisernen Ringe, del' am unteren Ende 
des Schlammloffels angenietet ist. Ab und zv. wird del' 
Schuh angeschraubt, und das Ventil ist besonders 
zwischen ihm und dem Loffel eingesetzt (Fig. 123) . 
Dies ist z. B. beim kanadischen Bohrverfahren der 
Fall und gewahrt den Vorteil, daB man nach jedes
maligem Loffeln das Ventil abschrauben und in 

Fig. 123. 
Klappenventil . 

Fig. 124. 
Schlamm16ffel mit 

Kugelventil. 

sauberem Wasser auswaschen kann. Dadurch wird es mehr geschont 
und halt besser dicht. 

Schlammloffel mit Klappenventilen sind fUr weite Bohrlocher, 
solche mit Kegel- und Kugelventilen fUr enge Bohrlocher geeignet. 

Die Deutsche Tiefbohr.Aktiengesellschaft in Nordhausen verwendet als 
Rohre fiir die Schlammbiichsen normale Bohrrohre; auf diese brauchen nur ein 
Schlammbiichsen·Kopfstiick (Fig. 125) und ein Schlammbiichsen·Ventilschuh 
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(Fig. 126 llld 127) aufgeschraubt zu werden. Auf diese Art kann man beliebig 
lange L6i'fel herstellen. Die Ventilklappen bestehen entweder aus Eisen oder sind 
beledert. Bei dem in Fig. 126 abgebildeten Ventilschuhe bestehen Ventilschuh 
undKJappe aus einemStiick. Fig. 127 zeigt eine andere Form; hier ist in dasBohr
rohr ein Nippel a geschraubt, der oben feines Rohrgewinde, lllten grobes zylin
drisches Gewinde hat; in ihn wird der Schuh b eingeschraubt; die Ventilklappe 
ist lose zwischen Schuh und Nippel eingelegt. 

Fig. 125. 
Schlammbiichsen-Kopf

stiick der DTA. 

Fig. 126. 

Schlamm biichsen-Ventilschuh 
der DTA. 

Fig. 127. 
Schlammbiichsen-Ventilschuh 

der DTA. 

Beim Saubern des Bohrloches muB del' Schlammloffel mehrmals 
auf und nieder gestoBen werden; denn wahrend des Herausholens des 
Bohrers und des Einlassens des Schlammloffels hat sich del' Bohrschmant 
gesetzt. 

Das Loffeln kann am Gestange odeI' am Seile vorgenommen werden. 
Wird am Gestange geloffelt, so ist eine grundliche Sauberung des Bohr
loches moglich; denn man kann' den Schlammloffel bessel' aufstoBen. 
Das Loffeln am Gestange hat aber den Nachteil, daB es lange dauert, 
weil die Gestangeforderung viel Zeit beansprucht. 

Das Loffeln am Seile geht schneller VOl' sich; denn abwarts wird 
del' Loffel hinuntergebremst; beim Aufholen ist das Seil schnell auf 
del' Fordertrommel aufgewickelt. Indessen ist die Sauberung des Bohr
loches nicht so griindlich. Darum darf man den Loffel nicht unmittelbar 
am Seile befestigen, sondern setzt, urn ihn zu belasten, erst einige 
Bohrstangen auf ihn auf. 

In beiden Fallen, also beim Loffeln am Gestange und am Seile, 
solI man immer eine Rutschschere benutzen. 1m ersteren FaIle ist sie 
notig, urn den Loffel zu schonen, weil er sonst durch die groBe Gestange-
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last zu sehr gestaucht wiirde; beim Loffeln am Seile solI die Rutsch
schere das Seil gespannt halten, weil es sonst an den Bohrlochswanden 
reibt und sie zum Nachfallen bringen wiirde. 

Urn den Schlammloffel tiber Tage zu entleeren, kippt man ihn urn, 
\Venn er Klappenventile besitzt, oder besser 
man setzt ihn auf einen Dorn auf, welcher 
das Ventil aufstoBt. Besitzt der Schlammloffel 
Kegel- und Kugelventile mit StoBstange, so 
genugt ein einfaches Aufsetzen, urn das Ventil 
zu offnen. 1st der Bohrschmant zahe, und sitzt 
er so fest im Loffel, daB er nicht von selbst 
herausflieBt, so darf mannicht auf denSchlamm
loffel schlagen, sondern man solI den Bohr
schmant mit dem Schmantkratzer (Fig 128) 
herauskra tzen. 

Der Schlammloffel kann auch im schwim
menden Gebirge oder im Sande als Bohrer be
nutzt werden, weil ja diese Gebirgsarten hin
reichend locker sind. Je nach der Beschaffen
heit des Gebirges wird dann der Schlamm
loffel manchmal noch an seinem unteren 

Fig. 128. 

Ende mit einem MeiBel 
(Fig. 129), einer Schappe 
(Fig. 309) oder einem 
Schneckenbohrer (Fig. 311) 
versehen und stoBend odeI' 
drehend gehandhabt. 

Deilmann und ·Lambert 
wollen nach einem ihnen 
patentierten Verfahren die 
Bohrlochssohle mit einer 1 m 
hohen Schicht Quecksilber be
deck en. Der dadurch erreichte 
Vorteil solI sein, daB der Bohr
schmant wegen seines geringe
ren spezifischen Gewichtes sich 
auf der Oberflltche ,!;les Queck
silbers sammelt, so daB der 
Bohrer immer auf reiner Sohle 
arbeitet. Auch beim Arbeiten 
mit der Diamantkrone wird 

Fig. 129. 
Schmantkrlttzer, 

(aus Beer, Erdbohr
kunde). 

hierdurch Verlusten von Dia- SchlammlOffel mit MeiBel 
manten vorgebeugt, weil diese, von Deseniss & Jacobi 
wenn sie losbrechen, nicht A.-G. 
mehr unter die Krone kommen, 

sondern ebenfalls im Quecksilber sofort hochsteigcn. 1m zerkliifteten oder 
poriisen Gebirge IltBt sich dieses Verfahren aber nicht anwenden, weil sich das 
Quecksilber verlaufen wiirde. 
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J. Die Gestangeforclernng. 
Unter del' Gestangeforderung versteht man das Einlassen und 

Aufholcn des Gestanges beim Bohren und Loffeln. Weil die Gestange
forderung durch das Losen und ZusammenHigen del' Gestangeschlosser 
viel Zeit erfordert, sucht man dadurch Zeitersparnisse zu machen, daB 
man moglichst hohe Bohrtiirme benutzt und nicht jedes Gestange
schloB lost, sondern immer mehrere Stangen auf einmal herauszieht; 
man spricht dann von Stangenziigen. 

Man braucht bei del' Gestangeforderung, abgesehen von einer 
Forderwinde und einem ForderseiIe, folgende Hilfsgezahe: den Stuhl
kriickel (Kriickelstuhl oder Forderstuhl) odeI' die Hebekappe, die Ab
fangegabel, die Hangebank (Bohrbank oder Schliisselbank), die Ge
stangebiindel und die Gestangeschliissel. 

I. Del' Stuhlkl'uckel. 
Del' Stuhlkrlickel hangt am Forderseile, welches von del' Winde 

aus libel' eine im Bohrlurme angebrachte Seilscheibe nach dem Bohr
lochee,hin gefiihrt wird. In ihn wird das emporzuhebende Gestange 
mit dem obersten Bunde eingesetzt und bis zu del' Hohe def'. Gestange
rechens aufgezogen. Alsdann wird unter den Bund, welcher gerade 
aus dem Bohrloche herausgekommen ist, die Abfangegabel (Fig. 135) 
geschoben, das nachstgelegene StangenschloB gelost und die Bohr
stange odeI' del' Stangenzug in den Gestangerechen gehangt; darauf 
wird del' Stuhlkriickel wieder gesenkt und das Gestange von neuem 
um einen Stangenzug gehoben. Hat das Gestange Schraubenschlosser, 
so erfolgt die Losung durch Drehen des aus dem Bohrloche geholten 
Stangenzuges. Damit sich hierbei der Stuhlkriickel nicht mitdreht, 
ist er mit einem Drehwirbel versehen. Damit del' Stuhlkriickel leicht 
nach unten geM, und um zu verhiiten, daB er libel' die Seilscheibe ge
zogen wird, falls einmal das zwischen del' Winde und del' Seilscheibe 
befindliche Seilstiick das trbergewicht bekommen soUte, ist fiber dem 
Stuhlkriickel am freien Seilende das Seilgewichtsstiick (Fig. 130) be
festigt. 

Um die Gestangeforderung noch schneller bewirken zu konnen, 
kann man auch zwei Seile benutzen, von denen das eine oberschlagig, 
das andere unterschlagig von del' Forderwinde ablauft. Es geht daIm 
also gleichzeitig del' eine Stuhlkriickel leer nach unten, wahrend del' 
andere mit dem Gestange nach oben geM. 

Damit das Gestange nicht aus dem Stuhlkriickel herausrutscht, 
wird es in ihm durch einen Vorstecker (Fig. 131) odeI' einen Schieber 
(Fig. 132) gehalten. 

Anstatt des Forderstuhles kann man die Hebekappe (Fig. 133) 
benutzen. Sie wird mittels des Sicherheitsschakels (Fig. 134) am 



76 Das Sto13bolu·en. 

Seile befestigt. Der an diesem befindliche Bolzen laBt sich durch Drehen 
am Handgriffe so weit herausziehen, daB er die Hebekappe frei gibt; 

Fig. 130. Fig. 131. Fig. 132. 

Seilgewichtsstiick. Siuhlkriickel VOll Descniss & Jacobi A.·G. 

Fig. 133. Fig. 134. 

Hebekappe. Sicherheitsschakel. 

doch kailli er nicht ganz herausgezogen werden, also aueh nicht ver
loren gehen odeI' ins Bohrloch fallen. Hebekappen sind billiger als die 
Stuhlkriiekel, schonen aber die Gestangegewinde nicht so sehr. 
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II. Die Abfangegabel. 
Der Zweck der Abfangegabel ist schon eben beim Stuhlkri.'tckel 

beschrieben worden. Man unterscheidet 
1. Abfangegabeln, die das Gestange unter einem Bunde fassen, und 
2. solche, die es an jeder beliebigen Stelle festhalten konnen. 

Fig. 135. 
Abfangegabel. 

Fig. 136. 
FaIlkla ppen-A bfangega bel. 

Fig. 137. Fig. 138. 
Gestangc-Keilklemmen. 
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Zu der ersten Sorte gehOren die einfache Abfangegabel 
(Fig. 135) und die Fallklappen - Abfangegabel (Fig. 136). Diese 
letztere laBt beim Gestangeziehen die Muffen durch; unter ihnen schlieBen 
sich die Klappen und gestatten ein sicheres Aufsetzen des Gestanges. 
Um die Gabel zu entfernen, wird der mit Ring versehene Bolzen heraus
gezogen. Beim Einlassen des Gestanges mi.i.ssen die Klappen zuri.i.ck
gelegt werden. Will man dann das Gestange abfangen, so muB man sie 
von Hand aus schlieBen. 

Fig. 139. 

Fig. 140. Fig. 141. 

GestangebiindeI. Hangebank. 

Abfangegabeln, die das Gestange an jeder beliebigenStelie festhalten, 
sind in den Fig. 137 und 138 dargestellt; es sind das die sogenannten 
Gestangekeilklemmen. Bei ihnen wird das Gestange durch ein oder 
zwei Keilsti.i.cke, die im Inneren der Gabel angebracht sind, festgehalten. 
Damit diese Keile nicht verloren gehen, werden sie durch Ketten an 
der Gabel befestigt (Fig. 137). 

Will man das Gestange an- Stellen, wo ein Bund fehlt, mit der 
Gabel abfangen, so klemmt man an ihmein Gestange bUndel (Fig. 139 
und 140) an. 

III. Die Hangebank 
(Fig. 141) oder Schltisselbank besteht aus Eichenholz. Auf ihr wird das 
Gestange abgefangen; losgeschraubte Stangen oder solche, die ins 
Bohrloch eingelassen werden sollen, werden auf sie aufgestellt. Um sie 
zu schonen, ist ihre Oberfiache mit starkem Eisenblech i.i.berzogen; dieses 
ist geriffelt, damit die Bohrstangen nicht abrutschen; aus demselben 
Grunde ist ein Teil der Hangebank mit einem starken eisernen Gelander 
versehen. Die Halfte der Schltisselbank, welche tiber der Bohrlochs
mu.ndung steht, ist abschwenkbar, um beim Einlassen von Verrohrungen 
und bei anderen Arbeiten den Raum tiber dem Bohrloche frei machen zu 
konnen. Entsprechend dem Durchmesser des Bohrers ist diese Schli.i.ssel
bankhalfte . mit einem runden Ausschnitt versehen, der durch einen 
Biigel verschlossen werden kann. 
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IV. Die Gestangeschliissel 
werden gebraucht, wenn das Gestange Schraubenschlosser hat. Mit 
ihrer Hille werden diese fest angezogen und ebenso wieder gelost. Es 
gibt besondere Schlussel fitr das Obergestange (Fig. 142, 143) 
unci ebensolche, aber schwerere fiir die Schwerstangen. Um ein 

Fig. 142. Fig. 143. 

Aufbiegen des Schlussels zu v~r
huten, darf er nul' in del' Pfeil
l'ichtung gedreht werden. Fur 
jedesGestangeschloB brauchtman 
zwei Schlussel, einen zum Fest
halten del' unteren Stange, einen 
zweiten, mit dem man die obere 
Bohrstange dreht. 

Fig. 144. 
Sohliisse1 flir das Obergestange. Kettenhebel. 

Fig. 145. 
Floor-Jack. 

Beinl Losen und Festschrauben del' Schwel'stangen und uberhaupt 
bei Gestange schweren Kalibers benutzt man gern den Kettenhe bel 
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(Fig. 144). Er laBt sich nul' bei Gestangeschliisseln benutzen, die zur 
Aufnahme seiner Ketten am Griffe eine Gabelung besitzen. 

In Amerika wird eine "Floor Jack" genannte Klinkvorrichtung 
(Fig. 145) benutzt. 

~~15j,~~~9 
Fig. 146-149. 
Rohrzangen. 

Bei Spiilbohrung hat man hoWes Gestange, welches natiirlich 
runden Querschnitt besitzt; da sich solches nicht mit dem Gestange
schliissel packen laBt, benutzt man die in den Fig. 146-149 abgebildeten 
Rohrzangen, die zum Teil nach del' Rohrdicke verstellbar sind. 

V. Die Bohrhaspel und die Seile. 
Man unterscheidet im Bohrbetriebe zwischen Forderhaspeln 

und Loffelhaspeln. Letztere braucht man nul', wenn am Seile geloffelt 
wird, 'was ja bei groBeren Bohrteufen immer der Fall sein solI. 

Die Loffelseile sind diinnerundeSeile von 0,005-0,01 m cD ; in solchen 
Starken eignen sie sich fiir Tiefen bis zu 200 m. Ihre Geschwindigkeit 
beim Aufholen betragt im allgemeinen 1,5 m. 

Die Forderseile konnen Rundseile oder Bandseile sein und aus 
Ranf oder Draht bestehen. Die Ranfseile erhalten 20-45 mm cD . Fi.ir 
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Fig. 150. 

Gestangeforderung mit Flaschenzug. 

Bansen Tiefbohrwesen. 6 
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groBere Teufen, wo also schwere Lasten zu heben sind, benutzt man 
Bandseile. Die Geschwindigkeit beirn Aufholen betriigt 0,5 m. 

Die Lange des Forderseiles braucht nicht bedeutend zu sein, weil 
es ja qas Gestange ausschlieBlich von der Bohrlochsmiindung aus bis zu 
den Seilschciben zu heben braucht. Dagegen muB die Lange des Lofiel
seiles der voraussichtlichen Tiefe des Bohrloches entsprechen. 

Beide Seile werden mit Gewichten, den Seilklotzen (Fig. 130), 
belastet, damit sie nicht tiber die Seilscheiben gezogen werden. 

Fig. 151. 
Vorgelegehaspel am Kreuzgebalk. 

Wenn es sich um das Heben sehr schwerer Lasten handelt, oder 
wenn es auf Kraftersparnisse ankommt, kann man das Forderseil auch 
so, wie Fig. 165 zeigt, mit einer losen Rolle versehen, oder man benutzt 
zur Gestangeforderung einen Flaschenzug (Fig. 150). 

Ketten werden bei del' Gestangeforderung und beim Lofieln fast 
gar nicht mehr benutzt, weil sie zu schwer sind und plotzlich reiBen. 

Bei germgen Tiefen kann man das Gestange mit del' Hand hoch
ziehen, braucht also keinen Haspel. Bei Bohrlochstiefen bis zu 30 m 
gentigt ein gewohnlicher Hornhaspel. Ein solcher wiirde auch noch 
ftir groBere Bohrlochstiefen ausreichen, aber die Arbeiter wtirden zu 
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schnell mude werden, oder man brauchte zu viele Haspelzieher; darum 
verwendet man fUr Tiefen von 30-100 m Vorgelegehaspel. Dber 100 m 
hinaus werden die Haspel mit Lauf- oder Spillenradern versehen oder, 
wenn man Dampfkraft zur Verfiigung hat, maschinell angetrieben. 
Alle Haspel mussen mit Bremsen versehen sein, weil ja das Gestange 
und der SchlammlOffel beirn Einlassen hinunter gebremst werden. 
Besonders schwere Lasten mussen unter Gegendampf eingehangen 
werden. Ferner mussen aIle Haspel noch mit einer Sperrvonichtung, 
meistens Sperrad mit Sperrklinke, versehen sein; denn wenn die 
Antriebskraft zufallig versagen sollte, muB der Haspel 80fort still 
stehen. 

Der Hornhaspel und der Kreuzhaspel werden auf einem be
sonderen Gestelle neben dem Bohrgeruste aufgesteHt, oder man be
festigt sie an diesem selbst (Fig. 162 u. 165). 

Der Vorgelegehaspel wird in derselben Weise wie der Horn
haspel verlagert. 1st der Abstand derGerustbaume ein groBer und kann 
man infolgedessen die Haspellager nicht unmittelbar an ihnen an
bringen, dann wird das in Fig. 151 dargestellte Kreuzgeblilk an den 
Gerustholzern angebracht. Es ist gut, dem Haspel doppeltes Vorgelege 
zu geben, urn je nach Bedarf mit groBerer oder kleinerer Geschwindigkeit 
fordern zu konnen. 

Das Laufrad (Fig. 152) hat 
4-5 m Durchm. und 1-2 m Breite; 
im 1nnem ist es mit Tretlatten ver
sehen, auf denen mehrere Arbeiter je 
nach der Drehrichtung nach der einen 
oder anderen Richtung laufen. Das 
Rad und der mit ihm in Verbindung 
stehende Haspel werden durch das 
Korpergewicht der Leute in Gang ge
setzt. 

Das Spillenrad (Fig. 153), 
welches in Oberschlesien ziemlich 

Fig. 152. 
Laufrad (aus Tecklenburg, 

Handbuch der Tiefbohrkunde). 

haufig verwendet wird, hat einen Kranz von 3-4 m Durchm.; durch 
ihn sind Handgriffe, die Spillen, gesteckt, an denen die Arbeiter an
greifen, urn den Haspel in Gang zu setzen. 

Bei beiden Radem, den Lauf- und Spillenradern, erfolgt die Brem
sung mit Hilfe eines zweiarmigen Bremshebels, dessen einer Arm mit 
dem Bremsklotze versehen ist; dieser ist so schwer, daB die Bremse 
sich von selbst lilltet. SoH gebremst werden, so stellen sich ein oder 
mehrere Arbeiter auf den andern Bremsarm. 

Der Dampfhaspel kann mit eigenem Antrieb versehen werden 
(Fig. 154) und muE dann den Dampf von der Lokomobile aus in einer 
besonderen Leitung zugefiihrt bekommen. Dieses Verfahren ist teurer; 
aber die Maschine ist selbstandig und von dem Gange del' Lokomobile 
unabhangig. Ebenso haufig benutzt man aber auch Haspel, die mitt-els 
eines Riementriebes von der Lokomobile aus in Gang gesetzt werden. 

6* 
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Fig. 153. 
Haspel mit Spillenrad. 

Fig. 154. 
Dampfhaspel von Deseniss & Jacobi A.-G. 

Ein solcher Haspel (Fig. 155) ist mit Leerlauf und doppeltem 
Vorgelege versehen. Der Leerlauf wird eingerilckt, wenn der Haspel 
still stehen solI und man von seiner Hauptwelle aus noch andere Maschinen, 
z. B. die Spiilwasserpumpe oder bei Diamantbohrungen den Rotations-



F
ig

. 
15

5.
 

R
ie

Jl
1t

lI
).t

ri
(l

bs
ha

sp
el

 v
on

 C
. 

Ju
l.

 W
in

te
r-

K
am

en
. 

F
ig

. 
15

6.
 

F
ah

rb
ar

e 
B

oh
rw

in
de

 v
on

 H
. 

M
ay

er
 &

 C
o.

 

I
j 
~

. 

tl:
i ~ ~ >0
 
~
 ~ '" $' 0

0
 

<:t>
 ~ 0
0

 
0

\ 



86 Das StoJ3bohren. 

apparat antreiben will. Seine Vorgelegewelle hat ffir diesen Zweck 
zwei Riemenscheiben; auf der einen liegt der von der Lokomobile 
kommende Treibriemen auf; von der anderen Riemenscheibe geht ein 
zweiter Treibriemen zu der auBerdem noch zu betreibenden Maschine. 

Es ist schon weiter oben (siehe S. 75) ausgeftihrt worden, daB 
man die Haspel mit zwei Seilen, einem oberschliigigen und einem unter
schliigigen, versehen kann. 

Bei Seilbohrungen verwendet man neuerdings gem besondere 
Bohrwinden, die mit einer besonderen Einrichtung fiir das Schlag
bohren versehen sind. Man erspart dabei den Schwengel. Das Nahere 
hieriiber ist im Kapitel "Seilbohrung" ausgefiihrt. 

Weil es beim Bohrbetriebe haufig darauf ankommt, aIle Vorarbeiteu 
fUr eine Bohrung schnell verrichten zu konnen und schon nach einigen 
Stunden, spatestens aber nach Ablauf eines Tages, mit der Bohrarbeit 
beginnen zu konnen, hat man auch fahrbare Winden gebaut (Fig. 156). 

K. Die Bohrgeriiste, Bohrtiirme nnd Bohrhiitten. 
Die Bohrgeriiste und Bohrtiirme werden mit Riicksicht auf die 

Gestangeforderung gebraucht; an sie schlieBen sich Bohrhiitten an, in 
denen aIle Maschinen untergebracht sind. 

Die Geriiste konnen sein: 
1. Zweibock-Geriiste, 
2. Dreibock-Geriiste und 
3. Vierbock-Geriiste. 

Sie konnen aus Holz oder Eisen bestehen und werden in holzreichen 
Gegenden an Ort und Stelle angefertigt; wo aber Rolz schwer zu besorgen 
ist, muB man eiserne oder leicht zusammenlegbare holzeme Tiirme 
verwenden; solche sind weiter unten beschrieben. 

Die Rohe eines Bohrturmes hangt im allgemeinen von der Lange 
eines Stangenzuges ab; sie schwankt zwischen 12-25 m Rohe. Der 
Bohrturm solI mindest.ens 4 m groBer sein, als die Lange eines Stangen
zuges betragt. Es ist aber nicht gut, iiber 18 m hinauszugehen, weil 
man sonst, um dem Bohrturm die notige Festigkeit zu geben, ihn sehr 
schwer machen muB. 

Damit der Bohrturm die notige Standfestigkeit besitzt, solI er bei 
18 m Hohe unten mindestens 10 m Seitenlange besitzen. 

I. Die Zweibock-Geriiste. 
Die Zweibocke oder Galgen - Geriiste sind verhaltnismaBig 

selten, obwohl sie leicht aufzustellen und billig sind und sich immer
hin ffir Tiefen bis iiber 150 m eignen. Ein solches zweisauliges Geriist 
besteht aus den beiden senkrechten Saulen a (Fig. 157 a-c und 158), 
die oben durch eine Kappe b vereinigt sind; mit ihrem FuBe stehen sie 
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auf zwei einander parallelen Langsgrundsohlen c; jede Saule ist gegen 
diese Grundsohle nach vorn und hinten durch Streben d versteift, 
auBerdem noch nach den Seiten hin durch Streben e. Zwischen einer 
der beiden Geriistsaulen und der kurzen Saule f ist der Schwengel g 

c 

a b 

c c 

S if 

Fig. 157 a-c. 
Zweibock·Geriist. 

c 

angebracht; der durch ein Spillenrad angetriebene Forderhaspel h ist 
auf zweien der Streben d verlagert ; fUr den Loffelhaspel i ist ein besonderes 
Geriist, das aus zwei kurzen Streben p besteht, errichtet. Oben an der 
Kappe b sind die Seilscheibe k fUr das Forderseil und die Seilscheibe 1 
fiir das Loffelseil angebracht. 

L. Kleiner & Sohn in Kassel liefern fiir 30 m und mehr Bohrteufe und 
fiir Bohrlochsweiten von 90-150 mm ein zweisauliges eisernes Bohrgertist (Fig. 159), 
das auf einer Quergrundsohle steht und von vier Tauen gehalten wird. An diesem 
Geriiste wird der Bohrhebel Gem angebracht; zur Bedienung geniigen zwei Mann. 
Der Apparat ist insbesondere fiir die Verwendung in den Kolonien bestimmt. 
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II. Die Dreibock-Geriiste. 
Die Dreibock-Gerilste eignen sich im allgemeinen nur fur Bohrungen, 

die 70-100 m Tiefe erreichen sollen. Bei grofieren Bohrlochstiefen 
sind schwerere Lasten zu heben und darum Vierbocke besser. Sie 

Fig. 160. 
Dreibockbolzen mit 

Bugel. 

Fig. 161. 
Gerustgabel. 

Fig. 162. 
DreiLock von Trauzl & Co. 

konnen aus Holz oder Eisen hergestellt werden. Die Zusammenstellung 
eines holzernen Dreibocks ist verhiiltnismiiBig einfach; man durch
bohrt die oberen, diinneren Enden der Geriistbiiume und steckt einen 
Bolzen durch, an dem ein Biigel hiingt (Fig. 160 und 163); an dem 
Biigel wird die Seilscheibe angehiingt. Auch kann man an den Stangen-



90 Das StoJ3bohren. 

kopfen Gerustgabeln (Fig. 161) anbringen, durch deren 0sen ein Bolzen 
nebst Bugel durchgesteckt wird. 

Die eisernw Bockgeruste bestehen aus Eisenrohren (Rohrenbocke) 
und sollen fur Bohrtiefen bis zu 70 ill Verwendung finden. 

Fig. 163. 
Dreibock von H. Thumann. 

DIe besonderen Einrichtungen sind in den nachstehenden Be
schreibungen der ublichsten Ausfiihrungsarten enthalten. 

Trauzl & Co. in Wien benutzen bei kleineren Bohrungen mit einem Hiichst
gewicht von 1000 kg zu he bender Last den in Fig. 84 abgebildeten DreifuB. Die 
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Winde K ist zwischen zweien der Geriistbaume aufgestellt. Das von ihr aus
gehende Forderseil ist mit Hille der Klemme N an dem Hebebaume D befestigt, 
geht von da aus iiber die Seilrolle S bis zum Bohrloche und tragt an seinem freien 
Ende das Bohrgestange. Auf der der Winde gegeniiberliegenden Seite ist die 
Spiilpumpe P aufgestellt. Der links von (Jer Pumpe befindliche Riistbaum hat 
durchgesteckte Sprossen, auf denen man zur Seilrolle gelangen kann. 

Einfacher ist das in Fig. 162 dargestellte DreifuBgeriist, das ebenfalls von 
Trauzl & Co. in Wien geliefert wird. Es feblen hier der Bohrschwengel und die 
Spiileinrichtung; das Gestange wird dadurch in auf- und niedergehende Bewegung 
gesetzt, daB man das Seil mit dem Haspel (Kreuzhaspel) aufholt und daun den 
Haspel 10slaBt, so daB es frei abfallt. Der Haspel ist unmittelbar an zweien der 
Geriistbiiume verlagert. 

Die Kontinentale Tiefbohrgesellschaft H. Thumann m. b. H. in Halle 
liefert einen Dreibock mit Kabelwinde und Flaschenzug (Fig. 163), die bei ein
fachen Seilen eine Hebekraft von 600 kg entwickelt. 

Fig. 164 stellt einen Dreibook von derselben Firma dar, der mit Rohren
Ramm-Vorrichtung versehen ist. 

L. Kleiner & Sohn in Kasselliefern schmiedeeiserne Bohrgeriiste (Fig. 165), 
bei denen die eine Geriiststange zwecks Aufnahme des Haspels gegabelt ist. 

Von derselben Fabrik kaun man ein fahrbares Bohrgeriist (Fig. 166) 
DRGM. 246 873 beziehen, welches schnell aufgestellt und zusammengelegt werden 
kann. Zum Zwecke des Aufrichtens werden die Rader an der Hinterachse mit 
Steinen oder Geratstiicken unterlegt; dann werden die Seitenstangen a und b 
am Kopfstiicke befestigt; das Geriist wird hochgeschoben, indem man die Seiten
stangen auseinanderriickt und dem Bohrpunkte nahert. Das Hochschieben des 
Geriistes wird durch das eigne Gewicht der Bohrwinde erleichtert, die an de:r 
dritten rahmenartig ausgebildeten Geriiststange c angebracht ist. Bei langerer 
Arbeitsdauer oder wenn sie hinderlich sind, konnen die Rader von der Hinterachse 
abgenommen werden. Dieses Bohrgeriist, das ebenfalls aus Eisen besteht, ist 
ganz besonders fiir weite Landtransporte z. B. in den Kolonien bestimmt. Anstatt 
ein besonderes Wagengestell zu verwenden, kann das Ganze auch nur als 
Anhangewagen benutzt werden, wobei es auf den Hinterriidern .liiuft, oder es 
wird nach Art einer Handkarre weiterbewegt. 

III. Die Vierbock-Geriiste. 
Die Vierbock-Geriiste konnen aus Rolz oder Eisen hergestellt 

werden; im ersteren Fall verwendet man dazu ziihes Fichten-, Kiefern
oder Pitchpine-Rolz. Kleinere Geriiste stehen unmittelbar auf dem 
Erdboden auf; groBere brauchen einen Unterbau aus Schwellen und 
Unterziigen, auf denen auch die Winde steht. 

Die Zusammenstellung eines Vierbock-Geriistes erfolgt in derselben 
Weise wie bei den DreibOcken; man muB nur darauf achten, daB in der 
Spitze die Riistbiiume der einen Bockseite in die Mitte, die der anderen 
nach auBen hin kommen (Fig. 176). Die VierbOcke haben gegen
iiber den Dreibock-Geriisten den Vorteil, daB man in ungefiihr % 
ihrer Rohe recht gut eine Biihne anbringen kann, auf der bei der Ge
stiingeforderung ein Arbeiter steht und die Stangen in die Gabel 
einhangt. 

Ais Seilscheiben benutzt man, falls das Forderseil gleichzeitig 
als Loffelseil benutzt wird, die in Fig. 167 abgebildete einfache Forder
rolle, andernfalls die Doppelforderrolle (Fig. 168). 



92 Das StoJ3bohren. 

Fig. 164. 

Fig. 165. 
Dt, ibock mit gcgn.bclter 

tang von 
L, KI iner · bn. 

Dreibock mit Riihren-Rammvorrichtung von H. Thumann. 

Entgegen der jetzt allgemein iiblichen Herstellungsart schlagt Sorge vor, 
die Seilscheiben, selbst auf Kosten der Dauerhaftigkeit, recht leicht zu machen; 
denn wenn bei schneller Fiirderung pliitzlich gebremst wird, lauft eine schwere 
Turmrolle infolge des ihr innewohnenden Schwunges noch weiter, so daB sie und 
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das Seil schnell abgenutzt werden. Am besten ist es, wenn der Kranz aus GuB
eisen besteht nnd recht diinn ist; die Speichen sollen aus runden Schmiedeeisen
staben oder besser aus Mannesmannrohren angefertigt werden. 

Hahere Bockgeruste werden am besten in diagonaler Richtung 
verstrebt, oder aber man verbindet die Geriistbaume untereinander 
durch mehrere parallele Riegel; die dadurch entstehenden Felder werden 
diagonal oder iibers Kreuz versteift (Fig. 115). 
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Wenn es sich um Bohrungen von groBeren Tiefen handelt, liiBt 
man die Geriistbiiume in der Spitze nicht aneinander stoBen, sondern 
bringt oben eine kleine Biihne an (Fig. 85 und 115), auf welcher dann 
die Seilscheiben (Fig. 169) verlagert sind. 

Fig. 167. 

Einfache Forderrolle. 

Fig. 168. 

Doppel.Forderrolle. 

Fig. 169. 

Seilscheibe. 
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Fig. 170. 

Vierbock aus T-Eisen von Trauzl & Co. 

Eiserne Vierbockgeriiste konnen aus Rohren hergestellt werden (Fig. 85) 
oder aus T-Eisen (Fig. 170); in dieser letzteren Form werden sie von Trauzl & Co. 
in Wien hergestellt. 

Die vier groBen Geriistbaume sind wegen ihrer Lange and ihres Gewichtes 
schwer zu transportieren; darum wird von del' Kontinentalen Tiefbohrgesellschaft 
H. Thumann.ill. b. H. in Halle ein Geriist aus Kiefernholzbalken benutzt, das sich 
in kurzer Zeit aufrichten laBt. Fig. 171 zeigt das Aufstellen in der Reihenfolge, wie 
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die einzelnen Arbeiten vorgeno=en werden. Die beiden Gerustseiten haben 
in der Mitte ein Gelenk, unter welches die Bockea gestellt werden (Stellung I); dann 
schiebt man die auBenliegenden Geriistteile immer naher an das Bohrloch, bis 
in die Stellung II und von da bis zur Stellung Ill. Nun werden an den Enden b 
der Geriistbaume die von den Winden c ausgehenden Seile befestigt; durch An
ziehen dieser Seile wird die obere Gerusthalfte uber Stellung IV hinweg hooh
geklappt. 
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Fig. 171. 
Aufstellen eines Vierbookes der KTG . 
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Fig. 172. 

Aufstellen eines Vierbookes del' DTA. 

Beim Aufstellen ihrer 91;2 m hohen Bohrgeruste, die aus starken Rohren 
gebildet sind und bis zu 6000 kg Belastung vertragen, benutzt die Deutsche 
Tiefbohr-Aktiengesellsohaft folgendes Verfahren (Fig. 172). Je zwei Eckrohre 
werden duroh Spannankerverspreizungen zu Feldern abgebunden, die an Soharnieren 
gegeneinander beweglioh sind. Diese Abbindung erfolgt uber einem Holzbocke b; 
alsdann wird das von der Winde w ausgehende Seil am FuBende der abgewendeten 
Turmseite befestigt; duroh Aufwiokeln des Seiles auf die Winde wird der Turm 
aufgeriohtet, worauf auoh nooh die beiden anderen Turmseiten versteift werden. 
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Deseniss & Jacobi A·G. in Hamburg bauen einen zerlegbaren Turm, der je 
nach Bedarf 2-7 Stockwerke erhalten kann Bei ihm bestehen die Riistbaume 
der Lange nach aus einzelnen Stiicken, die durch schrage Blattung miteinander 
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verbunden sind (Fig. 173). Die Verbindung der einzelnen Teile ist aus dieser 
Abbildung gut zu ersehen; sie besteht aus Klammern und Zugankern mit Spann
schlossern. Auf jedem Riegelkranze kann eine Biihne errichtet werden, die ein 
eisernes Gelander erhiLlt. Die Figuren 174 und 175 zeigen derartige fertige Geriiste 
von verschiedener Hohe. 



Die Bohrtiirme. 97 

In allen Bohrtiirmen miissen die Biihnen in der Mitte einen Schlitz 
haben, dessen Lange gleich der Turmbreite ist, um die Bohrstangen 
nach beiden Seiten hin abstellen zu konnen. 

In der Hohe der untersten Biihne oder auch darii.ber ist der 
Schwengel bei maschinellem Antrieb verlagert (Fig. 115). 

Fig. 175. 
Z(O>rlegbares Geriist von Deseruss & Jacobi A.-G. 

IV. Die Bohrtiirme. 
Die Bohl'tiirmc sind im allgemeinen genau so gebaut wie die Viel'bock

Geriiste, aus denen sie auch entstanden sind; sie sind aber wesentlich 
hohel' und kraftiger, weil sie zum Ti'agen del' schwel'sten Lasten be
stimmt sind. 

Bansen. Tiefbohrwe,en. 7 
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Die Fig. 176 und 177 zeigen Bauzeichnungen von zwei Bohrturmen, 
wie sie H. Mayer & Co. in Ni.lrnberg-Doos iln'en Kaufern zur Selbst
herstellung -von holzernen Bohrturmen !iefern. Die Zeichnungen sind 
ohne weitcres verstandlich, brauchen also nicht besonders beschrieben 
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zu werden. Es sei nur bemerkt, daB del' 16 m hohe Turm (Fig. 176) 
fur groBere Handtiefbohrungen und fur maschinelle Bohrung bis zu 
200-300 m Tiefe bestimmt ist; del' 22-25 m hohe Turm (Fig. 177) 
dient fur groBe und umfangreiche Tiefbohrungen, die auch iiber 
1000 m Teufe hinausgehen k6nnen. 

II 
_._.- _._._------- _._-------_.-

Fig. 177. 
Hiilzerner Bohrturm von H. Mayer & Co. 

Die Tiirme werden in der unteren Halite oder aber auf ihre ganze 
Hohe mit Brettel'll verschlagen, um die Belegschaft und die darin 
aufgestellten Maschinen VOl' del' Witterung zu schiitzen und um den 
Einblick Unbefugter zu hindel'll. In del' Hohe eines jeden Stockwerkes 
sind Fenster eingesetzt. Die Ti'tren miissen so hoch sein, daB das Gestange 

7* 
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be quem von auf3en her in del' Richtung nach den Seilscheiben hinein
gezogen werden kann (Fig. 178). 

In Abstanden von 2--2,5 m sind im Turme Bi.ihnen angebracht, 
die auf Fahrten zuganglich sind. Die Fahrten mi.issen an den Bi.ihnen 

Fig. 178. 

Bohrturm mit Rettungsgalerie. 

oder an den Wandungen des Turmes sichel' befestigt sein. Zwischen den 
zwei Btihnen eines jeden Stockwerks ist ein Schlitz, urn das Gestange 
abstellen zu konnen. Z ur Sicherung del' Mannschaften sind hier an den 
Buhnen Gelander und Bodenleisten anzubringen. 

V. Die Bohrhiitten. 
An den Bohrturm werden eine oder zwei Bohrhutten angebaut; 

sie liegen entweder an zwei gegeni.iberliegenden oder an zwei benach
barten Seiten desselben und bestehen aus Holz oder Ziegelfachwerk. 
das letztere ist del' Fall, wenn die Bohrung lange im Betriebe bleiben 
wird. 

In del' einen Bohrhutte ist del' Schwengel nebst Schlagzylinder auf
gestellt. Auf3erdem werden in ihr aIle Bohrgerate aufgehoben. In der 
anderen Bohrhutte stehen die Lokomobile, del' Haspel und die Spul
pumpe (Fig. 179). Manchmal befindet sich in ihr auch die Schmiede. 
Man kommt mit einer Bohrhutte aus, wenn del' Schwengel Kurbelan
trieb hat; denn dann muf3 die Lokomobile in demselben Raum 
untergebracht sein, in dem del' Schwengel steht (Fig. 180). 
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Fi.i.r den Bohrmeister wird haufig noeh ein Anbau hergestellt odeI' 
von einer del' Bohrhi.i.tten ein Raum abgegrenzt, del' ihm als Arbeitsraum 

Fig. 179. 

Bohrturm mit zwei Bohrhiitten (nach H. Mayer & Co). 

dient; a uBerdem werden hier die Bohrkerne aufbewahrt. Von diesem 
Bureau aus gehen Fenster nach dem Turme und den Ri.i.tten, damit del' 
Bohrmeister zu jeder Zeit den Betrieb i.i.bersehen kann, ohne daB er 
hinauszugehen braucht. 
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Fig. 180. 
Bohrturm mit einer Bohrhiitte (nach H. Mayer & Co.). 

VI. Die Bohrturmbrande. 
Bei der Bearbeitung benutzte Literatur: 

Fauck: Vorkehrungen zum Schutze des Lebens und Eigentums bei Pctl·oleum· 
bohrungen. Organ des Vereins der Bohrtechniker 1904, Nr. 7. 

Vom Seilbohren in Rumanien. Organ des Vereins der Bohrtechniker 1904, Nr. 7. 
Die Blitzgefahr auf den Erdolfeldern in Galizien, Mittel zu deren Verhiitung und 

Vorschliige zu systematischen Rettungsarbeiten. Tiefbohrwesen 1909, Nr. 11. 

Bei Bohrungen auf 01 und auch auf Steinkohlen erfolgen sehr 
haufig Ausbruche von explosib1en Gasen; auch andere Gase, z. B. Koh1en-
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saure, sind schon rehr haufig in groBen Mengen hervorgetreten. Die Aus
brii.che aller dieser Gase erfolgen manchmal so unerwartet und mit 
s01cher Gewalt, daB nicht nur das im Bohrloche stehende Wasser, sondern 
auch das mehrere hundert Meter lange Gestange aus dem Bohrloche 
heraus und hochindieLuft geschleudert wird. Durchdie umherfliegenden 
Gerate wird der ganze Bohrturm sehr haufig zerstort und die Bedienungs
mannschaften konnen sich nur durch schleunigste Flucht retten. Brechen 
aber brennbare Gase aus, so besteht auBerdem die Gefahr, daB diese 
sich iiber Tage an einem offenen Feuer entziinden und den Turm in 
Brand setzen. Darum muB in solchen Fallen offenes Licht vermieden 
und die Lokomobile im Freien, mindestens 25-30 m yom Bohrloche 
entfernt, aufgestellt werden. Ebenso muB die Bohrschmiede in einem 
eigenen Gebaude abseits yom Bohrloche untergebracht sein. Um die 
Gase schnell aus dem Bohrturm abziehen zu lassen, verschalt man ihn 
nur in der unteren Halite, oder wenn er auf seine ganze Hohe verschlagen 
wird, bringt man in angemessener Hahe offene Luken an. Auch kann 
mangroBeTeile des Bohrturmes mit Jalousien versehen, die sich von unten 
aus 6ffnen lassen. 

Ein Gasausbruch kann besonders fiir die Leute gefahrJich 
werden, die sich wahrend dieses Augenblicks auf einer der Biihnen be
finden. Darum muB man an jeder Biihne ein nach auBen schlagendes 
Fenster anbringen, von dem aus entlang der AuBenseite des Turmes 
bis zum Erdboden hin ein Seil ausgespannt ist; an diesem kannen sich 
die Leute schnell hinunterlassen. In Osterreich ist es bei allen Erdal
bohrungen bergpolizeiliche Vorschrift, daB von der Turmlaterne aus 
eine Leiter nach einer darunter angebrachten Rettungsgalerie fiihrt, 
welch letztere durch eine Tiir mit dem Bohrturminnern verbunden ist. 
Von dieser Rettungsgalerie aus fiihrt das Rettungsseil bis zum Erd
boden (Fig. 178). 

Bei 01bohrtiirmen ist auch die Gefahr der Entzundung durch Funkenfiug 
von anderen brennenden Turmen her eine recht groBe; deshalb werden solche 
Tiirme haufig anstatt mit Brettern mit Blech verschlagen. Doch wird dadurch eine 
andere Gefahr heraufbeschworen. ~ach Professor Dr. Zaloziecki in Lemberg 
bildet namlich ein solcher Turm eine Leidener Flasche im GroBen; den auBeren 
Belag derselben bildet das Blech des Turmes, den inneren Belag die Bohrlochs
verrohrung; rUe Isolierschicht wird von dem iilgetrankten Erdreich gebildet; als 
Kontaktleitung dient das im Bohrloche hangende Bohrgestange. In der Luft 
und im Erdboden ist immer Elektrizitat vorhanden; die sich nicht bindenden 
Elektrizitaten ungleichen Vorzeichens werden in die Atmosphare ausgestrahlt 
bzw. durch das Grundwasser abgeleitet; die Potentialdifferenz zwischen beiden Be
lagen kann nun so groB werden, daB ein Funken iiberspringt, der nun natiirlich 
die im Bohrturme vorhandene Atmosphare, bestehend aus einem Olgas-Luftge
menge, zum Brennen bringen kann. Namentlich bei Gewittern und bei Neigung 
zu Gewitterbildung kiinnen die in dieser Leidener Flasche aufgespeicherten Elek
trizitatsmengen sehr groB werden; deshalb soll man in solchen Zeiten das die 
Kontaktleitung vorstellende Gestange aus dem Bohrloche herausziehen. 

Blitzableiter haben nur einen Zweck, wenn die Verrohrung des Bohrloches 
(innerer Belag) und die Verschalung des Bohrturmes (auBerer Belag) sowie aile 
griiBeren Metallmassen untereinander und mit dem Blitzableiter standig leitend 
,:erbunden sind. Die Kontakte mussen haufig nach gepriift werden. Es ist in 
Osterreich durch statistisohe Ermittelungen festgestellt worden, da~ nur 2% aller 
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Tiirme mit Blitzableitern versehen sind, daB aber von den abgebrannten Bohr
tiirmen 25 % mit solchen versehen waren. Dies bringt die Vermutung nahe, daB 
gerade die Blitzableiter eine groBe Gefahrenquelle sind, wenn sie nicht sorgfaltig 
in Stand gehalten werden. 

Es ist auch moglich, allerdings noch nicht nachgewiesen, daB beim Durch
fluB des elektrisch isolierenden 6les durch die oft iiber 1000 m langen Rohrleitungen 
Reibungselektrizitat entsteht. 

Um die Gefahr von Bohrlochsbranden zu verringern, muB man 
auch die aus dem Bohrloche aufsteigenden Gase unschadlich machen. 
Dies geschieht entweder dadurch, daB man sie durch eine hinreichend 
lange Rohrleitung aus dem Bohrloche unmittelbar ins Freie befOrdert, 
oder dadurch, daB man sie unmittelbar aus dem Bohrloche in unter
irdischen Rohrleitungen zwecks weiterer Ausnutzung ableitet. Das 
Nahere hieriiber ist im Kapitel "Die Forderung von Flussigkeiten" zu 
finden. 

Den Petroleumregen, der sich bei plotzlichen Ausbriichen iiber die ganze 
Gegend verbreitet, vermeidet man durch eine starke eiserne Platte oder durch 
eine glockenformige Kappe, die man sofort iiber dem Bohrloche anbringt. 

Das Seilbohren ist bei solchen "Vulkanen" vorteilhafter, weil sich das Seil 
beim geringsten Anzeichen von Gefahr schnell aufholen laBt und auch den Turm 
und das Bohrloch nicht so beschadigt wie das hinausgeschleuderte Gestange. 

1st ein eruptives Bohrloch, d. h. ein Bohrloch, aus welchem 01 und 
Gas in hohem Strahl herausspritzen, in Brand geraten, so loscht man es 
in Galizien auf folgende Weise: Mogliclist nahe wird rund um das 
Bohrloch ein hoher Erdwall aufgeschi'lttet; das Material dazu wird von 
den Arbeitcrn in geeigneten GefaBen oder Sii.cken herangetragen, wo
bei die Leute als einzigen Schutz sich. mit nassen Sacken behangen. 1st 
der Erdwall hoch genug geworden, so "" ird schlieBlich der in seiner Mitte 
verbliebene Krater zugestiirzt. Diese Arbeit dauert, da sie von Hand 
verrichtet wird, oft wochenlang und hat infolgedessen eine starke Ver
geudung des Naturschatzes zur Folge; es ware besser, hierfiir Maschinen 
zu konstruieren und standig bereit zu halten, welche dieselbe Arbeit in 
einigen Tagen verrichten konnen. 

Einer der groBten Erdgasbrande erfolgte Ende 1910 in der Nahe von Neuen
gamme bei Hamburg. Die Loschung desselben wurde von der Hamburger Feuer
wehr mit Hilfe von zwei Dampfspritzen durchgefiihrt, die von zwei verschiedenen 
Seiten her Wasserstrahlen von 8 Atmospharen Druck in die dem Bohrloche ent
stromende Gassaule spritzten. Das Gas brannte nicht gleich unmittelbar iiber 
der Bohrlochsmiindung, sondern erst in einiger Hohe dariiber; in diesen unteren, 
nicht brennenden Gasstrahl spritzte man das Wasser hinein, so daB es durch das 
Gas zerstaubt, durch die Ritze dann in Dampf umgewandelt wurde und so das 
Feuer erstickte. 

L. Der Bohrschacht. 
Hat man unmittelbar von Tage aus hartes Gestein, dann wird das 

Schlagbohren angewendet, d. h. man benutzt einen MeiBel mit einem 
harten Knopf, auf den man so lange mit dem GroBfaustel aufschliigt, 
bis das Bohrloch hinreichcnd tief geworden ist, um zum StoBbohren 
ubergehen zu konnen. 
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Sind nur einige Meter loses Deckgebirge vorhanden, daml lohnt es 
kaum, das Bohrloch mit Drehbohren anzufangen. Noch wahrend man 
den Turm und die Htitten errichtet und die Maschinen aufstellt, teuft 
man dann einen kleinen Schacht, den Bohrschacht, abo 

Er wird in Holzzimmerung (Bolzenschrot) gesetzt odeI' wohl auch 
ausgemauert; manchmal ist er auch ein Senkschacht. Seine Tiefe ist 
abhangig vom Gestein und von den Grundwasser-Verhaltnissen. Unter 
den Grundwasserspiegel geht man nul' 

1. wenn man das Betriebswasser nicht anderweitig beschaffen kann 
und 

2. wenn das Gebirge schlecht bohrfahig z. B. ldesig ist. 
Fruher wurden Bohrschachte von 20 und mehr Meter Tiefe her

gestellt; jetzt geschieht dies nur in Ausnahmefallen. 
Fur den Kruckelfuhrer wird im Bohrschachte eine Biihne geschlagen. 

Diese liegt bei Handantrieb so tief unter der Tagesflilche, daB er immer 
noch die Schwengelarbeiter beaufsichtigen und ihnen die erforderlichen 
Befehle bezllglich del' HubhOhe, der Schlaggeschwindigkeit usw. geben 
kann. Die Tiefe del' Buhne wirrl auch noch dadurch bestimmt, daB die 
Schwengelarbeiter auf dem Erdboden stehen sollen und nicht etwa auf 
einer besonderenBuhne, und fcrner dadurch, daB zwischen dem Schwcngel 
und del' Bohrbuhne Platz fiir die NachlaBvorrichtung sein muB. 

Bei maschinellem Antrieb wird del' Schwengel hoch verlagert, 
urn den Kurbeltrieb odeI' den Schlagzylinder unter ihm aufstellen zu 
k6nnen. Fur den Schlagzylinder kann man allerdings einen besonderen 
kleinen Schacht unter dem Schwengelschwanze abteufen und infolge
dessen den Schwengel tiefer verlagern. 

}}1. Del' Bohl'taucher. 
Del' Bohrtaucher dient zur FUhrung des Bohrers bei Beginn einer 

Bohrung. 1st schon von Tage aus felsiges Gestein zu durchbohren, so 
wird er auf del' Tagesfiache senkrecht aufgestcllt und nach allen vier 
Seiten hin verstrebt. Sonst wird er in das Deckgebirge eingegraben odeI' 
eingerammt. Er kann aus Holz, Schmiedeeisen oder GuBeisen bestehen. 

Del' h6lzerne Bohrtaucher wird ahnlich einem Fasse aus Bohlen 
zusammengesetzt und durch Reifen zusammengehalten. Haufig besteht 
er auch aus seinem ausgebohrten Stamme odeI' aus zwei Stammhalften. 
Unten erhalt er einen stahlemen Schneidschuh. 

1st ein Bohrschacht vorhanden, so muB del' Taucher von Tage aus 
bis auf seine Sohle reichen und wird in ihm verspreizt. 

Auf die lVfiindung des Bohrtauchers oder auf die Hangebank wird 
namentlich bei weiten Bohrlochem die Bohrschere (das Bohrbrett) 
aufgelegt; sie besteht aus zwei starken Bohlen (Fig. 181) oder zwei 
Stahlblechplatten, die gelenkig miteinander verbunden sind; mit Hilfe 
eines iibergeschobenen Ringes odeI' eines Vorsteckers konnen die beiden 
Scherenglieder festgelegt werden. In del' Mitte haben sie eine Offnung, 
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die etwas grbBer ist, ala wie die Starke des Obergestiinges betragt. Die 
Bohrschere muB nicht nnr wahrend des Bohrens, sondern auch bei del' 
Gestiingefbl'derung nach jedem Treiben aufgelcgt und verschlossen 

Fig. 181a. Fig. 181 b. 

Bohrscherc Vall Desoniss & Jacobi A.-G. 

werden, damit nicht Fremdkbrper, z. B. Schraubenbolzell, Schrauben
mutt~rn 11. dgL, in das Bohrloch hineinfallen; dellll durch sie werden 
der MeiBel oder die Krone beschadigt oder Verklemmungen der Ver
rohrung herbeigeftthrt. 

Dritter TeiL 

Das kanadische Bohrverfahren. 
Von Diplom-Bergingenieur Hans Bansen. 

Das kanadische Bohrverfahren hat seinen N amen nach dem Lande, 
in dem es aufgekommen ist. Es wurde und wird auch jetzt noch in den 
Olbezirken Kanadas benutzt. Von dort aus kam es nach Europa und 
hat sich hier anfangs schnell in allen Erdblbezirken eingebiirgert, 
wird aber jetzt in Deutschland kaum mehr benutzt, wahrend es in 
Galizien noch eine groBe Rolle spielt. 

Es ist einstoBendes Schwengelbohren mitRutschschere, N achlaBkette 
und Kurbelantrieb. Die Verwendung del' Rutschschere wurde es mit 
sich bringen, daB derMeiBel infolge des Kurbelantriebes mit abnehmender 
Fallgeschwindigkeit auf die Sohle aufschlagt (siehe S. 53). Aber clie 
groBe Zahl von 40- 60 Schlagen in cler Minute bei 0,5- 0,75 m Hub
hbhe beclingt, daG 
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1. das Gestange geradezu nach oben gerissen wird und noch 
nach oben fliegt, wenn der Schwengelkopf schon nach unten geht, 
und daB 

2. eine Art Freifall des Ober- und Untergestanges erreicht wird. 
Stauchungen des Gestanges treten nicht ein, weil die Rutschschere dies 
verhindert, und weil das Obergestange schon wieder hochgerissen wird, 
bevor sich diese Stauchungen in ihm geltend machen k6nnen. 

Der Me i Bel ist gewohnlich ein FlachmeiBel, also ohne Backen. Der Anfangs
bohrer hat mindestens eine Breite von 0,23 m, der Endbohrer von 0,13 m; hochstens 
geht man bis zu 0,35 m Schneidenbreite; der Schneidenwinkel betragt 90°. Der 
Schaft ist 0,8-0,9 m lang. Trauzl & Co. benutzen bei ihren kanadischen Boh
rungen auch BackenmeiBel und ExzentermeiBel, von letzteren den von Mac 
Garvey (Fig. 18). 

Die Schwerstange ist 10-12 m lang und hat ein Gewicht von 8-12 Ztr. 
Das Schlaggewicht ist also im Verhaltnis zum Bohrlochsdurchmesser ein sehr 
groBes. 

Die Rutschschere ist die in Fig. 71 dargestellte kanadische. 
Das Gestange bestand friiher immer aus Holz; am besten ist russisches 

Eschenholz. Die Lange der Stange betragt bis zu 12 m bei 0,05-0,08 m Dicke. 
Da so lange Stangen nicht aus einem Stiick hergestellt werden konnen, werdcn 
sic aus zwei Teilen zusammengesetzt, die miteinander verblattet sind. Zur Verbin
dung der einzelnen Bohrstangen werden Schraubenschlosser benutzt, die stark 
konisch zulaufen und steiles Gewinde besitzen; infolgedessen lassen sich diese 
Schlosser sehr schnelllosen und wieder verbinden. Bei groBen Bohrtiefen kommt 
j etzt auch eisernes Gestange zur Verwendung. . 

An dem obersten Gestangestiicke wird ein Wirbelstiick 
(Fig. 182) angeslJhraubt, welches an der NachlaBkette befestigt 
ist. 

Die NachlaBkette ist auf einem kleinen Haspel a auf
gewickelt, der iiber dem Unterstiitzungspunkte des Schwengels 
auf diesem selbst verlagert ist (Fig. 183a- c und Fig. 184}. 
Von ihm aus geht die Kette dem Schwengel entlang bis zu seinem 
Kopfe; dort ist der Friktionszylinder b angebracht, urn den sie 
mehrere Male in Spiralen gewickelt ist. Der Friktionszylinder 
besteht aus Holz oder Eisen und ist so am Schwengelkopfe be
festigt, daB er das Bohrloch nicht verdeckt. Die NachlaBkette 
lauft seitlich von ibm abo Der dadurch erreichte Vorteil ist, 
daB der Schwengel bei der Gestangeforderung und bei etwaigem 
Verrohren nicht ausgeriickt zu werden braucht. Das Nachlassen 
erfolgt immer, werm das Bohrloch urn etwa 0,1 m tiefer ge
worden ist. Der Bohrmeister liiftet darm mittels des Seilzuges c 
die am Haspel angebrachte Sperrvorrichtung, so daB die Kette 
infolge der Gestangelast vom Haspel ablauft. 

Zum Antriebe des Schwengels dienen die Kurbel und dic 
Pleuelstange e, die von der Lokomobile aus mittels der Riemen- Fig. 182. 
iibertragung und der auf der Kurbelwelle sitzenden Riemen- Wirbelstiick. 
scheibe f in Gang gesetzt werden. _ 

SolI geliiffelt werden, so wird die Kurbelstange ausgehangt, so daB der 
Schwengel nunmehr still steht. Neben der Hauptantriebsscheibe f sitzt auf der 
Kurbelwelle eine zweite Riemenscheibe g; von ibr aus geht ein Gummiriemen 
zum dariiber stehenden Forderhaspel h. Dieser letztere Riemen liegt lose auf der 
Riemenscheibe des Forderhaspels auf, weil er etwas zu lang ist. Um den Haspel 
in Gang zu setzen, muB der Bohrmeister den Riemen mittels des Gestanges i und 
der Spannrolle k anspannen. Soli der Haspel still stehen, so wird die Spannrolle 
ausgeriickt. Urn beim Einlassen des Gestanges den Haspel zu bremscn, wird die 
Spannrolle nur so schwach an den Riemen angedriickt, daB dieser still steht, der 
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Haspel aber sich unter dem Riemen noch dreht; der Gummiriemen vertritt also 
die Stelle einer Bandbremse. 

Das Loffeln "ird bei geringeren Tiefen am Gestange, bei gro/3eren am Seile 
vorgenommen. Der Schlammloffel ist bis zu 11 m lang; sein Ventil sitzt in einem 
besonderen ringformigen Schuhe und wird nach jedem Loffeln herausgeschraubt 
und ausgewaschen (Fig. 123 und 127). 
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Die Loko mo bile, die meistens 12 PS entwickeIt, braucht keine besondere 
Bedienung. Das Feuern besorgt einer von den Bohrarbeitern. Die Steuerung 
wird vom BohrIoche aus mit Hilfe des einen SchnurIaufes I, die Dampfdrosselung 
mitteIs des andern SchnurIaufes m bewirkt. 

Trauzl & Co. in Wien liefern kanadische Bohrkrane in verschiedenen 
Ausfiihrungsformen, von denen in den Figuren 185 und 186 zwei dargestellt sind. 
Die einzelnen Teile sind mit den Buchstaben der eben gegebenen Beschreibmlg 
versehen und mit wer Hilfe leicht aufzufinden. Der Bohrkran Fig. 186 zeichnet 

Fig. 184. 
Kanadische Nachla13vorrichtung. 

Fig. 185. 
Kanadischer Bohrkran mit einer Fordertrommel (System Trauzl & Co.). 

sich ferner dadurch aus, da13 er zwei iibereinander liegende Fordertrommeln besitzt, 
und da13 die Nachla13vorrichtung (Fig. 187) Yom Schwe~gel getrennt ist. Diesc 
letztere Art von Nachla13vorrichtungen ist jetzt in Osterreich bergpolizeilich 
vorgeschrieben. Von den Fordertrommeln dient die eine zur Gestangeforderung, 
die andere zum Loffeln am SeiIe. 
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Nach dem DRP. 218092 von Ma c Ga rve y wird der Schwengel auf einem 
elastischen Lagerbocke (Fig. 188) verlagert, um die beim Bohren auftretenden 

Fig. 186. 
Kanadischer Bohrkran mit zwei Fordertrommeln und pat. NachlaBvorrichtung 

(System Trauzl & Co.). 

Fig. 187. Fig. 188. 

NachlaBvorrichtung von Trauzl & Co. Elastischer Lagerbock von Mac Garvey. 

starken StoBe aufzufangen. Del' Schwengel s ruht auf dem Querbalken a, der 
massiv ist odeI' aus einzelnen Bohlen bestehen kallll. Diesel' Querbalken liegt 
auf zwei Stiitzen b und c auf; beim Anheben des Gestanges wird er nach unten 
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durehgebogen; beim Zuriiekbiegel1 gibt er diese Kraft wieder abo Er darf nieht 
auf Kanten oder Flaehen aufliegen, vielmehr sind die Auflageflaehen von b und e 
naeh der Flaehe eines Zylinders abgerundet. Die iibergreifende Flache e verhindert 
ein Abgleiten des Balkens. 

Ein zu dicker Balken wiirde sich bei StaBen von geringer Starke nieht hin
reiehend durchbiegen. Man macht ihn also diinner; damit er aber bei kraftigen 
SteBen nieht bricht, ist er unter seiner Mitte noeh besonders unterstiitzt. Diese 
Stiitze ist eine senkrechte Saule d, die auf dem Grundbalken f befestigt ist. Mit 
ihr sind zwei T-Sehienen g und h versehraubt, die gegen den Grundbalken noeh 
besonders abgestrebt sind. Die beiden Schienen bilden die Fiihrung fUr das 
elastische Element. Dieses ist ein Holzstiiek m mit eiserner Kappe k und wird durch 
Federn, Gummipuffer oder dgl. gegen den Balken a gedriickt. Dieses elastische 
Element ist in seiner Hehenlage verstellbar. Durch besondere Fiihrungsorgane 
wird nun noeh verhindert, daB sich der Balken a andel's als in senkrechter Richtung 
bewegen kann. 

Vierter Teil. 

Das Seilbohren. 
Von Diplom-Bergingenieur Hans Bansell. 

Das Seilbohren war schon lange vor Christi Geburt den Chines en 
bekannt und wird darum auch das chinesische Bohrverfahren 
genannt. Die Chinesen bohrten meistens auf Tiefen von 600-900 m, 
ab und zu abel' bis zu solchen von 1200 m. Sie gewannen mit diesen 
Bohrlochern Salzwasser, aus dem sie Salz aussiedeten, Wasser zur Be
wasserung del' Felder, Erdharz und Erdgas. Ihr Durchmesser betrug 
12-15 cm. Als Bohrgerate benutzten sie den Schwungbaum, ein Seil 
aus handgeflochtenen Bambusriemen, eineh Bohrer von 100-200 kg 
Gewicht und verschiedenes andere. 

In Europa wurde das Seilbohren zuerst im Jahre 1828 in Marien
burg bei BriIssel versucht und in del' Folgezeit wesentlich verbessert 
und vervollkommnet; ganz besonders taten sich hierin abel' die Ameri
kaner hervor. 

Frillier waren die Bohrturme 15 m hoch, da man keine langen 
Gestangezuge zu fordern hatte; die Amerikaner geben den Bohrturmen 
j etzt bis zu 22,5 m Hohe. 

Wie jedes Bohrverfahren hat auch das Seilbohren seine Vor- und 
Nachteile. Diese seien nachstehend im AnschluB an Tecklen burgs 
Ausfithrungen wiedergegeben. 

Als Vorteile sind geltend zu machen: 
1. Man erspart beim Einlassen und Aufholen gegen das Gestange

bohren sehr viel Zeit, weil das An- und Abschrauben del' Gestange 
wegfiillt. 

2. Das Seil hat ein wesentlich kleineres Gewicht als ein entsprechend 
langes Gestange. 

3. Del' Nachfall ist geringer als beim stoBenden Gestangehohren. 
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4. In bezug auf den Bohrlochsdurchmesser ist man nicht allzusehr 
beschriinkt. 

5. Die Kosten werden vielfach niedriger als bei anderen Methoden 
angegeben. 

6. Es ist fiir Bohrungen in jedem Gestein zuliissig. 
7. Fur milde, gutstehende Gebirgsarten eignet sich das Seilbohren 

sehr gut. 
8. Die Lagerungsverhaltnisse von Schichten, wenn sie nicht zu steil 

stehen, bieten kein Hindernis. 
9. Man kann mit dem Seil bis 1600 m tief bohren. 

10. Es lassen sich auch Kerne gewinnen. 
Ais Nachteile werden bezeichnet: 
1. Durch das Langen der Seile bei groBeren Tiefen und Be

lastungen wird die HubhOhe unsicher; 
2. Hat man einen ziemlichen Hubverlust, welcher durch das Auf

drehen der Seile beirn Anspannen derselben entsteht. 
3. Es kann sogar der Fall eintreten, daB man bei groBen Tiefen 

keine HubhOhe erzielt. 
4. Hat man eine unsichere Drehung des Bohrgerates, da sich das 

runde Seil beim Anhube aufdreht und beim AufstoBen zudreht und 
daher dem MeiBel eine rotierende Bewegung gibt, wenn die Reibung 
zwischen einem eingeschalteten Wirbel und dem oberen Ende des Bohrers 
groBer ist als die Torsion des Seiles. 

5. Das Auf- und Zudrehen ist bei neuen, dicken und langen Seilen 
starker als bei alten, diinnen und kurzen Seilen. Es muB deshalb der 
Hub und das Umsetzen entsprechend reguliert werden. Vor demAnfang 
des Bohrens muB bei kleineren Bohrungen das Seil angespannt werden, 
da sich dasselbe im Verhaltnis seiner Lange ausreckt. 

6. In trockenem Sand, Kies und Gebirgsschichten, in welchen sich 
das Wasser sofort verlauft, IaBt sich mit Seilbohren nicht viel ausrichten. 

7. Man kann nicht drehend wirken. 
8. In plastischem Ton, Schieferton und tonigem Mergel werden 

durch Schlammwiils~e, welche sich bilden, leicht Verklemmungen und 
Seilbriiche veranlaBt. 

9. Bei festem Gestein hat man oft geringen Effekt. 
10. Das Seil vermittelt nicht wie das Gestange, so daB der Kruckel

fuhrer durch Gehor und Gefiihl keine Schliisse auf die Wirkungen auf 
der Bohrsohle machen kann. 

11. Es werden viel Nebenarbeiten notig, welche manche Vorteile 
wieder aufheben. 

12. Man muB stets ein steifes Gestange bereit halten, damit man 
etwa entstehende Brilche beseitigen kann. 

13. Die Wasserspillung ist mit dem Seilbohrer bis jetzt nicht ver
einbar. 

14. Beim Bohren ohne Freifall muB man Dampf-'oder Pferdekraft 
verwenden, wenn man eine groBe Anzahl Schlage in der Minute aU8-
filhren will. Dadurch werden die Kosten wesentlich erhoht. 
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15. Fiir Bohrungen fiber 1000 m Tiefe bietet das Seilbohren keine 
Sicherheit mehr. 

16. In groBe Tiefen kann man nicht niedergehen (in Bayreuth 
464 m, in Amerika 600 m, selten 1000 m und mehr). Seilbohrung fur 
Tiefen fiber 1600 mist bis jetzt nicht ausgefiihrt worden. 
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Fig. 189 a und b. 
Pennsylvanische Seilbohranlage. 

Man unterscheidet beirn Seilbohren: 
I. das Seilbohren mit Torsionsseil und 
2. das Bohren mit gestrecktern Seile. 

~I 

r=H-H-l1 

Beirn Bohren mit Torsionsseil wird der Seildrall benutzt und davon 
Gebrauch gernacht, daB ein belastetes Seil sich aufdreht, ein unbelastetes 
Seil sich zudreht. Der MeiBel ist mit einer Schwerstange belastet, die rnittels 

Bansen, Tiefbohrwesen 8 
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eines Wirbelgliedes am Seile angehangt ist. Beim Anheben des MeiBeIs wird das 
Seil belastet; es dreht sich auf und setzt infolgedessen den MeiBel um. Schlagt 
der Meillel auf die Bohrlochssohle auf, so wird das Seil entlastet und dreht sich 
wieder zu; diese Drehung findet im WirbeIgliede ihr Ende; der Meillel und die 
Schwerstange machen sie also nicht mit. 

Beim Bohren mit gestrecktem Seile wird ein drallfreies Seil benutzt. 
Man hat dabei wieder zu unterscheiden: 

a) das gewohnliche Seilbohren, 
b) das Seilbohren mit Freifallapparaten und 
c) das pennsylvanische Seilbohren. 

Beirn gewohnlichen Seilbohren sitzt iiber dem MeiBel zu seiner Be
lastung auch wieder eine Schwerstange; das WirbeIglied fehlt aber. nber Tage ist 
am Seile ein Kriickel angebracht, mit dessen Hilfe der Meillel umgesetzt wird. 
Da das Seil sich nur schwer umsetzen lallt, mull der Winkel sehr groll sein, namlich 
120°. 

Beim Seilbohren mit Freifallapparaten wcrden selbsttatige Freifall
Instrumente verwendet, die nach jedem Schlage den Meillel um einen bestimmten 
Winkel umsetzen. Sie sind meistens aus dem Fabianschen Freifallapparate ent
standen, brauchen aber hier nicht naher besohrieben zu werden. Interessenten 
finden Beschreibungen davon in Teoklenburgs Handbuch der Tiefbohrkunde 

und im "Handbuch der Ingenieur- Wissen
schaften", IV. Band, 2. Abteilung, IV. Kapitel. 

Fig. 190. 
Pennsylvanische Stell

schraube. 

Das pennsylvanisohe oder amerika
nische Seilbohren stammt ebenso wie das 
kanadische Bohrverfahren aus den amerikanischen 
Erdolbezirken. Der Sohwengel a (Fig. 189a und b) 
wird von der Lokomobile aus mittels Riemen
iibertragung und Kurbeltriebes in Gang gesetzt. Das 
Bohrseil ist auf einem Haspel b aufgewickelt, der 
wahrend des Bohrens festgebremst ist; von ihm 
aus geht es iiber die Turmscheibe nach dem 
Schwengelkopfe und ist dort an der Stellschraube c 
befestigt. 

Die Stellschraube (Fig. 190) besteht aus der 
Schraubenspindel A und de! federnden Gabel B; 
diese letztere ist mit einer 6se C versehen, die in 
einen Haken des Schwengelkopfes eingehangt wird; 
an ihrem unteren Ende ist sie als Mutter fUr die 
Schraubenspindel ausgearbeitet und wird durch eine 
Klemme D geschlossen. Wahrend des Bohrens 
ist diese Klemme so fest angezogen, dall sich die 
Spindel nicht drehen kann; zum Zwecke des Nach
lassens wird diese etwas geliiftet und die 
Schraubenspindel mit Hille des Kriickels E gedreht. 
1st die Spindel ganz heruntergeschraubt, so wird 
die Klemme D vollstandig geofinet, so daB man 
die Spindel frei hinaufschieben kann. Um diese 
Arbeit zu erleichtern, ist die Spindel oben mit einer 
6se F versehen, von der aus ein mit Gegengewicht 
versehenes Seil iiber eine Leitrolle lauft, die weiter 
oben im Turme angebracht ist. Unter dem Kriickel 
E besitzt die Schraubenspindel ein Wirbelglied G 
mit einer Schelle zum Festklemmen des Seiles. 

Vor der Stellschraube muB das Seil eine 
Schleife d (Fig. 189) bilden, urn fiir das Nach

lassen des Meillels einen gewissen Seilvorrat zu haben. Zur Belastung 
des Mei13eIs dient eine Schwerstange; zwischen dem Seile und der Schwerstange 
ist eme Rutschschere angebracht. Mit einer zweiten, leichteren Schwerstange, 
die iiber der Rutschschere angebracht ist, wird das Seil in Spannung gehalten. 
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Soli der Meillel aufgeholt werden, so wird die Pleuelstange ausgehangt. das Trans
missionsseil e aufgelegt und die Brernee des Haspels b geliiftet. Beirn Einlassen des 
MeiBels ist das Trausmissionsseil e wieder abgenommen, und del' Haspel wird 
gebremst. Fill das Liiffeln ist ein besonderes Liiffelseil an einem Liiffelhaspel f 
vorhanden. Von den Lagern dieses Haspels ist das eine in einer Schlittenfiihrung 

Fig. 191. 

Fahrbarer Seilbohrapparat der Keystone Driller Company. 

verschiebbar. Um den Haspel aufzuholen, wird dieses Lager mittels der Zug
stange g auf das Bohrloch zu bewegt. Dadurch wird die Reibungsscheibe h des 
Liiffelhaspels gegen die Riemenscheibe gedriickt und der Haspel in Gang gesetzt. 
Beim Niedergange des Loffels wird das Lager nach der entgegengesetzten Seite 
geschoben; die Reibungsscheibe driickt dann ge6en einen Bremskiotz, mit dessen 
Hilfe die Geschwindigkeit geregelt werden kann. 

Die Lokomobile kann ebenso wie beim kanadischen Bohrverfahren vom 
Bohrloche _ aus bedient werden. 

8* 
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Fahrbare Seilbohrapparate. 

Bei der recht beschrankten Verwendung, die das Seilbohren in"iDeutschland 
findet, geniigt es vollkommen, wenn an dieser Stelle nur das System der Keystone 
Driller Company in Beaver Falls, Penna, kurz erwahnt wird. Die Apparate 

Fig. 192. 
Fahrbarer Seilbohrapparat der Keystone Driller Company. 

werden in verschiedenen GrtiBen, je nach der zu erbohrenden Tiefe, geliefert und 
ktinnen entweder einen besonderen fahrbaren Dampfkessel haben (Fig. 191 und 192), 
oder dieser ist auch auf dem Gestelle des Bohrapparates untergebracht (Fig. 193). 
In allen diesen Abbildungen bedeutet a den Dampfkessel, b die Antriebsmaschine, 
eden Schwengel, d den umlegbaren Seilmast (Ersatz fiir den Bohrturm), eden 
Bohr- und Ftirderhaspel, f den Loffelseilhaspel und g den Schlammltiffel. 
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Fiinfter Teil. 

Das Rammbohren. 
Von Diplom-Bergingenieur Hans Bansen. 

Das Rammbohren ist nur im milden Gebirge anwendbar, also z. B. 
beirn Bohren auf 01 und manchmal auf Wasser. Zu letzterem Zwecke 
wurde es in ausgedehnterem Umfange zuerst von den Englandern im 
abessinischen Feldzuge (im Jahre 1868) angewendet, um die Truppen 

a b 

Fig. 194 a, b. 

Rammstrang mit Spitze 
(von H. Mayer & Co.). 

a b 

Fig. 195 a, b. 
Rammstrang mit Spiralbohrer (von 

H. Mayer & Co.). 

stets' mit keimfreiem Trinkwasser versorgen zu konnen. Daher nennt 
man so hergestellte Trinkwasseranlagen jetzt allgemein Abessinier
brunnen. 

Ein Vorteil des Rammbohrens ist, daB das Bohrloch rasch fertig
gestellt ist; jedoch ist dieses Verfahren irn allgemeinen nur fUr Tiefen 
von 20-30 m und kleinen Durchmesser (50-60 mm) anwendbar. Das 
Gebirge muB weich, darf aber nicht zu sandig sein; wenn es schlammig 
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und tonig ist, verschmutzen sich die Filter schon wahrend des Eintreibens, 
Das Verfahren ist folgendes. Es wird ein Rohrstrang ins Gebirge 

eingetrieben, der unten mit einer Stahlschneide (Fig. 530), haufiger 
abermit einer Spitze (Fig. 194) oder einem Spiralbohrer (Fig. 195) ver-

Fig. 196. Fig. 197. 
Rammschelle. Rammbar. 

Fig. 198. Fig. 199. 
Rammflansch. Rammkopf. 

sehen ist. Daruber sitzt ein 
Filter, das aus einem ge
lochten und verzinkten Rohre 
besteht und wohl auch noch 
mitMessinggewebeuberspannt 
sein kann; uber diesem 
kommen gewohnliche Rohren, 
von denen die unterste ein 

Saugventil (Gummikugel
yentil) besitzt. 

'Zum Eintreiben braucht 
man einenDreibock oder einen 
Vierbock und einen Ramm
klotz (Bar) von 60-90 kg 
Gewicht. 

9 

Fig. 200. Fig. 201. 
Rammvorrichtung von 

Deseniss & Jacobi A.-G. 
Rammspitze mit Fallgewicht (aus 

Tiefbohrwesen 1909 Nr. 24). 

Bei den von H. Mayer & Co. in Niirnberg-Doos gelieferten Brunnen
Bohrapparaten wird auf das oberste Ende der einzurammenden Rohren eine 
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Rammschelle (Fig. 196) aufgesetzt; in ihr ist als Fiihrung fiir den Bar (Fig. 197) 
ein Gasrohr festgeklemmt. Beide sitzen auf dem Rammflansch (Fig. 198). 

H. Thumann schraubt auf das oberste Rohr einen Rammkopf auf (Fig. 199). 
Der Rammklotz gleitet in besonderen Rammruten, die am Dreibocke angebracht 
sind (Fig. 164). 

Weil das Treiben am Kopfe leicht zu einem Ausweichen der Rammspitze 
und zum Verbiegen der ROhre fiihrt, liefern Deseniss und Jacobi in Hamburg 
anstatt des Rammklotzes eine Schlagstange, die in dem einzutreibenden Rohr
strange gleitet und auf die massive Filterspitze aufschlii.gt (Fig. 200). 

M. Loventhal in Bukarest will nach seinem DRP. 216258 ein im Bohr
loche £rei fallendes Rammgewicht benutzen (Fig. 201). Die Rammspitze ist ein 
2-2,5 m langer Dorn a aus bestem MeiBelstahl mit zwei Verjiingnngen b und c 
und einer Geradfiihrung d. Er wird auf der Sohle eines 10-20 m tiefen Schachtes 
im Lote aufgestellt. Auf ihn lii.Bt man einen Bar e von 5-10 m Liinge und ca. 
5000 kg Gewicht aus 20 m Hohe in einer Fiihrung £rei fallen. Mit dem Dorne geht 
die auf fum sitzende Verrohrung h infolge ihres Eigengewichtes nach unten, weil 
sie geringeren Durchmesser als das Bohrloch hat. Bei zunehmender Tiefe wird die 
Fallhohe des Baren immer groBer; infolgedessen steigt die Schlagwirkung. Der 
Bar wird mittels einer besonderen Fangvorrichtung immer wieder gepackt und 
angehoben; hierzu ist er mit einem Kopfe f versehen. Der Dorn hat oben ein Ge· 
winde g, um ihn notigenfalls mit einem Rettungsgestange Mher ziehen zu konnen. 

Seuhster Teil. 

Das SpiUbohren. 
Von Diplom-Bergingenieur Hans Bansen. 

Bei der Bearbeitung benutzte Literatur. 

A. Dziuk: Drohende Gefahr fiir die Hannoversche Erdolindustrie. Organ des 
Vereins der Bohrtechniker 1904, Nr. 6. 

A. Dziuk: Die Gefahr fiir die Haunoversche Erdolindustrie durch das System 
Raky. Organ des Vereins der Bohrtechniker 1904, Nr.7. 

Fa u ck: Wird das Erdol durch Waaserspiilung verdrangt? Organ des Vereins der 
Bohrtechniker 1904, Nr. 21. 

Fauck: Feuer, Wasser und Petroleum. Organ des Vereins der Bohrtechniker 
1904, Nr.6. 

H. Walter: Wasserabsperrung bei Erdol. Organ des Vereins der Bohrtech· 
niker 1904, Nr.7. 

A. Gerke: Neuerungen im Tiefbohrwesen. Zeitschrift des oberschlesischen Berg
- und Hiittenmiinnischen Vereins 1908. Septemberheft. 

Sorge: Das Spiilbohren nach Erdol. (Aus Tiefbohrtechnische Studien Berlin, 
1908.) 

Sorge: Die Theorie der Bewegnng des Spiilstromes in Bohrlochern. (Aus Tief
bohrtechnische Studien, Berlin 1908.) 

Sorge: Das Priifen der Wasserabsperrung bei Erdolbohrlochern. (Aus Tiefbohr
technische Studien, Berlin 1908.) 

Das SpUlbohren wurde Un Jahre 1845 von Fauvelle erfunden. 
Es steht Un Gegensatz zum Trockenbohren. Ein eigentliches 

Trockenbohren gibt es streng genommen nicht, weil fast in jedem Bohr-
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loche Grundwasser vorhanden ist. Beim Spiilbohren wird standig ein 
Wasserstrom durch das Bohrloch durchgeleitet. Man unterscheidet die 
normale (direkte) Spiilung und Verkehrtspiilung (indirekte Spiilung). 
Bei der direkten Spiilung wird der Spiilstrom im Gestange nach unten 
geleitet und fIieBt im Bohrloche in die Rohe; bei der Verkehrtspiilung, 
die seltener angewendet wird, ist die Richtung des Spfilstromes um
gekehrt, d. h. er geht imBohrloche nach unten und flieBt imRohlgestange 
empor. 

AuBer dem Wasser kann man auch andere Spiilmittel benutzen, z. B. 
Lauge bei Salzbohrungen, 01 bei Olbohrungen. Bei Salzbohrungen 
darf nicht mit reinem Wasser gespUlt werden, weil sonst das Salzlager 
in der Umgebung des Bohrlochea aufgelost werden konnte. Weil es 
innerhalb der Salzlager unregelmaBige Partien gibt, die im Wasser leichter 
loslich sind, kann man die GroBe und Richtung der so entstehenden 
Rohlraume nicht feststellen; sie stiirzen schlieBlich zusammen und 
gefahrden die Erdoberflache. Als Spiilmittel bei Olbohrungen ist 01 
vorgeschlagen und stellenweise auch angewendet worden, weil man 
ein "Verwaasern« der olfiihrenden Schichten fiirchtet. Die Frage der 
Verwasserung ist noch immer nicht gelost. Dziuk verwirft bei 01-
bohrungen die Wasserspiilung; er will sie nur bis zu 20-30 m iiber der 
olfiihrenden Schicht gelten lassen; dies setzt natiirlich voraus, daB 
man den geologischen Bau des Gebirges kennt. AuBerdem solI es nach 
fum erlaubt sein, unter einer olfiihrenden Schicht mit Wasserspiilung 
zu arbeiten, wenn sie wasserdicht verrohrt ist. Diese Auffassung hat 
sich auch die preuBische BergbehOrde zu eigen gemacht. 

Demgegenfiber erblicken die Internationale Bohrgesellschaft, 
Fauck, Sorge u. a. in der Spiilbohrung keine Gefahr, sofern man nur 
auf Wasserverluste achtet. Treten solche ein, dann muB man allerdings 
sofort mit dem Wasserspiilen aufhoren und trocken bohren oder aber 
mit 01 spiilen. 

Es wird aber darauf hingewiesen, daB auch bei Trockenbohrung 
eine Verwasserung des olfiihrenden Gebirges moglich sein solI, falls im 
Bohrloche Grundwasser vorhanden ist. 

Das Grundwasser kommt im Gebirge entweder aus Kliiften oder 
aus porosen. d. h. wasserfiihrenden Gesteinsschichten. AuBer den 
wasserfiihrenden Klfiften gibt es auch trockene Kliifte. Diese kann 
man bei Trockenbohrung nicht feststellen, wohl aber beim Spfilbohren; 
denn sie leiten das Spiilwasser, bei Olbohrungen aber auch das 01 abo 

Eine besondere Art der Wasserspfilung ist die Dickspiilung. 
Bei fur verwendet man eine Mischung von sehr fettem Ton mit Wasser. 
Die Dickspfilung wird in losem Gebirge (Sand oder auch Lehm) benutzt; 
der im Spiilwasser enthaltene Ton dringt in das Gebirge ein und ver
festigt es, allerdings nur fiir kurze Zeit. 

FUr die Zwecke des Dickspiilens braucht man eine Miihle zur Fein
zerkleinerung des Tones und mehrere Bassins, meistens drei, in denen die 
Trfibe angemacht, bzw. die aus dem Bohrloche zuriickkehrende Trfibe 
gekIart wird. 
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Um die Spiilmischung herzustellen, wird del' Ton auf einer Platte 
VOl' der Miihle mit einer Kratze zerkleinert und angefeuchtet. Dararif 
wirft man ihn in die Miihle, wo er unter Zufiigung von Wasser zu einer 
dickfiiisRigen Triibe vermahlen wird. Diese flieilt in den Spiilbehalter, 
wo sie nochmals mit Wasser vermengt und mit der Kratze durchgearbeitet 
wird, bis sie das spezifische Gewicht 1,4 hat. 

Die V orteile des DickspiHens sind: 
1. Der Ton dient zur Befestigung der Bohrlochswandungen. 
2. Das hohe spezifische Gewicht erzeugt einen Dberdruck und ver

hindert das Zustromen von Wasser und Sand aus dem Gebirge zum 
Bohrloche. 

Ein Nachteil ist der groilere Pumpenverschlein, der sich damit 
erkliirt, dail sich die durch die Spiilung mitgebrachten Sandkornchen 
nur schwer aus der Triibe niederschlagen. 

Die durch die Dickspiilung verursachten Mehrkosten betragen 
einschlieillich der hierzu erforderlichen Einrichtungen und Verschlein 
und Ausbesserung der Pumpen usw. 2,60 M fUr 1 m Bohrlooh. 

Die beirn Spiilbohren verwendeten Anlagen sind nicht so einfach 
wie beirn Trockenbohren; denn man braucht auiler diesen eine Spiil
pumpe nebst den dazu gehorigen Antriebskraften und noch einige andere 
Einrichtungen, die nachstehend beschrieben sind. Auilerdem muil 
Spiilwasser in hinreichender Menge vorhanden sein. Seine Besorgung ist 
manchmal schwierig, namentlich dann, wenn man die Lage des Bohr
punktes nicht wahlen kann. Dagegen hat die Spiilbohrung gegeniiber 
dem Trockenbohren auch sehr wesentliche Vorteile, namlich: 

1. Der Bohrer arbeitet irnmer auf der reinen Sohle; er braucht 
also nicht wie beirn Trockenbohren ein Schlammpolster zu durchschlagen; 
infolgedessen kann man dieselbe Leistung schon bei einer geringeren 
Hubhohe erzielen. 

2. Infolge der geringeren Hubhohe kann man in derselben Zeit 
eine groilere Zahl von Schlagen fiihren, so dail also auch dadurch die 
Bohrleistung gesteigert wird. 

3. Beim Trockenbohren entstehen Pausen dadurch, dail man loffeln 
muil; beirn Spiilbohren ist ein Loffeln nicht notig; man kann vielmehr 
die dadurch ersparte Zeit fiir die Bohrarbeit verwenden. 

4. Der Meinel braucht erst herausgeholt zu werden, wenn er stumpf 
geworden ist. So hat man z. B. irn Jahre 1884 in 30 Stunden 75 m 
abgebohrt, ohne den Meinel auszuziehen; irn Jahre 1902 wurden irn Sand 
und Ton in 24 Stunden mit einem Meinel das eine Mal 195 m, das andere 
Mal 225 m abgebohrt. 

Die Spiilanlage besteht aus 
1. der Spiilpumpe, 
2. del' Druckleitung, d. h. del' Verbindung zwischen Pumpe 

und Gestange (bei direkter Spiilung) oder dem Bohrloche 
(bei Verkehrtspiilung), 

3. der Wasserableitung vom Bohrloche und 
4. der Klaranlage. 
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A. Die Spiilpnmpen. 
Die Spiilpumpen mussen 

1. einen ungestorten und gleichmaBigen Wassersti"om liefern, 
2. auch bei gesteigertem Drucke nicht versagen und 
3. imstande sein, schmutziges Wasser zu fordem. 

Die beiden ersten Bedingungen werden dadurch erfUllt, daB man 
nicht zu kleine und schwache Pumpen wli.hlt und dadurch, daB man 
sie mit einem Druckwindkessel versieht. Damit die Pumpe durch 
schmutziges Wasser nicht auGer 
Betrieb gesetzt wird, muB sie einE' 
Plunger-Pumpe sein; auBerdem 
mussen die Ventile leicht zuganglich 
sein, damit man sie schnell saubem 
und ausbessern kann. 

Es ist gut, nicht bloB eine, 
sondern zwei Pumpen aufzustellen; 
man ist dann namentlich bei Kon
kurrenzbohrungen nicht genotigt, 
den Betrieb beim Versagen einer 
Pumpe einzustellen. Die zweite 
Pumpe kann eine Handpumpe 
sein; sie wird dann am besten 
auGerhalb des Turmes aufgestellt, 
um bei Branden als Feuerspritze 
dienen zu konnen. 

Fig. 203. 

Fig. 202. 
Tragbare Handpumpe von 

H. Mayer & Co. 

Fabrbare Handpumpe. 

FUr geringere Leistungen genugen Pumpen mit einem Zylinder; 
bei groBerem Wasserbedarf mussen sie zweizylindrig sein. 
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Der Betriebsdruck ist von der Bohrlochstiefe, der Bohrlochsweite 
und von der Art des -Bohrschmantes abhangig. Er betragt bei 600 m 
Teufe zwischen 5-15 Atmospharen, bei 900-1000 m Teufe bis zu 
25 Atmospharen. Man unterscheidet danach 

1. Niederdruckpumpen (unter 6 Atmospharen SpiUdruck), 
2. Mittelpumpen (6-12 Atmospharen Spiildruck) und 
3. Hochdruckpumpen (12--25 Atmospharen Spllidruck). 

Fig. 204. 
Tragbare zweizylindrige Handpumpe. 

Fig. 205. 
Tragbare zweizylindrige Handpumpe der DTA. 

1m allgemeinen genugen Pumpen mit einer Leistung von 
0,2 cbm/min; doch werden auch Pumpen mit Leistungen bis zu 
1,5 cbm/min gebraucht. Die Leistung ist abhangig von dem Kolben
durchmesser, der Hublange und der Hubzahl. 

Nach der Art des Betriebes kannen die Pumpen Handpumpen, 
Dampfpumpen und Riementriebspumpen sein. 
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DieHandpumpen werden tragbar (Fig. 202) undfahrbar (Fig. 203) 
gebaut. Sie besitzen entweder Sehwengelantrieb oder Kurbelantrieb 
nebst einem Sehwungrade. Die einzylinchigen Handpumpen (Fig. 202) 
genugen bei Bohrloehsdurehmessern unter 10 em, Loehtiefen bis 100 m 
und Leistungen von 30-40 ljmin. Als Verlagerung reieht eine Holz
planke aus. Die zweizylindrigen Handpumpen konnen ebenso wie die 
einzylindrigen offene Zylinder (Fig. 204) besitzen oder gesehlossen sein 
(Fig. 205). Der Doppelsehwengel ist naeh Feuerspritzenart abnehmbar 
und zum Umklappen eingeriehtet. Die Sehwengelsaule dient oft zugleieh 
als Windkessel. Die Leistungen betragen bei 40 Doppelhuben bis zu 
1501/min. 

Fig. 206. 

Ortsfeste Mitteldruckpumpe. 

Die Dampfpumpen sind . fast durehweg Duplexpumpen. 
Sie haben den Vorteil, von dem Gange anderer Masehinen, namentlieh 
vom Gang der Lokomobile, unabhangig zu sein. Jedoeh haben diese 
Pumpen einen hohen Dampfverbraueh; man vermindert diesen durch 
Verwendung 

1. von Verbundpumpen, 
2. von hoher Dampfspannung (mindestens 6 Atmospharen). 

Die Mitteldruekpumpen (Fig. 206) haben die Plungerstopfbliehse 
innerhalb des Pumpenzylinders liegen. Sie genugen fUr Tiefen bis zu 
600 m; doeh hat man mit ihnen aueh schon bis zu 800 m und daruber 
hinaus gebohrt. Als Fundament genligt ein Holzblock. 
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Bei den Hochdruckpumpen (Fig. 207) liegen die Plungerstopf
biichsen auBen; als Fundament gibt man ihnen am besten einen Rahmen 
aus eisernen Tragern. 

Fi'r die Behandlung und 1nstandhaltung der Duplexdampfpumpen geben 
Heinrich Mayer & Co. folgende Anleitung: 

1. Bevor die Pumpe in Gang gesetzt wird, sind die Dampfzylinder gut an-
zuwarmen und von Kondensationswasser zu befreien, . 

2. Die Pumpenzylinder miissen durch den am Druckwindkessel angebrachten 
Stopfen gefiillt werden. 

Fig. 207. 

Hochdruckpumpe derDTA. 

3. Alle reibenden Teile sind gut zu Olen, besonders die Dampfzylinder mit 
gutem Zylinderol zu schmieren. 

4. 1st ein Nachziehen der Stopfbiichsen notig, . so sind dieselben vorsichtig 
anzupressen, so daB ein Bremsen der darin laufenden Stangen nicht eintreten 
kann. 

5. Bei langerem Stillstande der Duplexpumpe ist es ratsam, das Wasser aus 
den Pumpenkorpern und Leitungen zu entfernen. 

6. Pumpe und dazu gehOrige Leitungen sind vor dem Einfrieren sorgfa,ltig 
zu schiitzen. 

7. Samtliche mit Dampf in Beriihrung kommende Dichtungen sind aus Asbest, 
dagegen solche fiir Wasser aus Gummi herzustellen. 

8. Nach erfolgtem Abstellen der Pumpe sind die Kondenshahne der Dampf
zylinder jedesmal zu ofinen. 

9. Verstellen der Schieber oder Steuerhebel hat sofort unregelmaBigen Gang 
zur Folge. 

Auch die Dampfpumpen werden ortsfest und fahrbar gebaut (Fig. 206-208). 

Die Riementriebspumpen werden unmittelbar von der Loko
mobile aus durch Riemeniibertragung in Gang gesetzt. Zu diesem 
Zwecke wird auf die Hauptwelle der Lokomobile noch eine besondere 
Riemenscheibe aufgekeilt. Wahrend Duplexpumpen bei plotzlich ge
steigertem Widerstande stehen bleiben, ist dies bei Riementriebspumpen 
nicht der Fall; deshalb muB man bier in die Druckleitung ein Wasser
sicherheitsventil einschalten, um Schlauchbriiche zu vermeiden. Urn 
den Gang der Spiilpumpe und illfolgedessen die gelieferte Wassermenge 
von dem Gang der Lokomobile unabhangig zu machen, sowie um die 
Wassermenge nach Bedarf regeIn zu konnen, versieht man die Riemen-



Die Spiilpumpen. 127 

aci 
0 
<:'l 

~ 

triebspumpen mit Stufenscheiben oder mit Wasserrucklauf. Sind die 
Pumpen mit Zahnradvorgelege versehen, dann solI man zwei Satz Zahn
rader von verschiedener trbersetzung vorratig halten, um bei Beginn der 
Bohrung mit geringerem Druck, aber groBerer Wassermenge, spater mit 

c? 
~ 
:.0 
8 
~ 

"':> 

~ 

'" '" .;:: 
CD 

'" " A 
~ 
0 
P-

" R. 
S 
::l ..e-
:~ 
R. 

U1 

" ... 
os 
~ 

'" ..:: 
~ 



128 Das Spiilbohren. 

geringerer Wassermenge und hoherem Druck bohren zu konnen, ohne 
daB man die Umdrehzahl zu andern braucht. Auch die Riementriebs
pumpen werden in liegender (Fig. 209) und stehender (Fig. 210) Bauart 
ausgefiihrt; ferner konnen sie feststehend und fahrbar sein. Bei ge· 
ringerem Sptildruck bekommen sie innenliegende, bei hohem Druck 

Fig. 209. 

Liegende Niederdruck-Riomentriebspumpe. 

"..-. ..L ,-.. / I . , 
I ; \. 

Fig. 210. 
Stehende Hochdruck-Riementriebspumpe. 

auBenliegende Plungerstopfbuchsen, Selbstverstandlich konnen die 
Riementriebspumpen nicht bloB mit Dampf, sondern auch mit jeder 
anderen Kraft, z. B. mit Elektrizitiit betrieben werden. 

Nach den Feststellungen von Chanois und de Catelineau muB 
der aufsteigende Sptilstrom in der Sekunde 

0,1 m Geschwindigkeit ftir feinen Sand, 
0,2 m Geschwindigkeit fUr Grus von 2 mm Durchmesser, 
0,5 m Geschwindigkeit rur groben Sand, 
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1,0 m Geschwindigkeit fur Kiesel von 5 mm Durchmesser, 
2,0 m Geschwindigkeit fUr kleine Kupfer- und Eisensti.i.ckchen 

besitzen. 
Der Bohrmeister wird naturlich nicht aus dem Gange der Maschine 

die Geschwindigkeit des Spiilstromes berechnen, sondern richtet sich 
nach dem Gefiihle; wenn er glaubt, daB der Spulstrom zu schnell geht, 
so wird er den Gang del' Mas chine verlangsamen, jedoch nur so weit, 
daB sich kein Bohrschmant auf der Sohle ansammelt; fiihlt er aber, 
daB der Meillel weich aufschlagt, d. h. daB sich Schmant ansammelt, 
so muB der Gang der Pumpe beschleunigt werden. 

Bei Pausen irn Bohrbetriebe, z. B. beirn Ansetzen eines neuen Ge
stanges, muB weiter gespult werden, damit der Bohrschmant nicht etwa 
auf die Sohle des Bohrloches sinkt und den Bohrer dort festklemmt. 
1st es abel' unbedingt notig, die Pumpe anzuhalten, dann muB das Ge
stange einige Meter hochgezogen werden. Auch beim Bohren im Sande 
kalm, wmm die Spulung unterbrochen wird, del' Sand in das Bohrloch 
eindringen und es verschfttten. Darum ist es gut, fur solche Falle zwei 
Pumpen, zwei Schlauche, zwei Spulkopfe und einen Dreiwegehahn zu 
haben. Del' eine Schlauch ist mit dem in Arbeit stehenden Gestange 
verbundcn; del' andere Schlauch wird an das neu anzubauende Gestange 
angesetzt. Sowie dieses an das Arbeitsgestange angeschlossen ist, wird 
del' Dreiwegehahn umgeschaltet. Damit ist auch eine Zeitersparnis ver
bunden, die bei Konkurrenzbohrungen sehr ins Gewicht fallt. 

Die Saugleitung del' Dampfpumpe, die von den Klarbehaltern 
kommt, besteht fast allgemein aus Rohren von 65-100 mm lichter Weite. 
Am Ende wird sie mit einem Schlauche und einem Saugkorbe versehen. 
Lange Saugleitungen erhalten zudem noch einen Saugwindkessel. 

B. Die Drnckleitllng. 
Die Rohren, aus denen die Druckleitung besteht, mussen auf den 

notigen Druck geprLi.ft sein. Fur eine Leistung von 250-350l(min 
sollen sie eine lichte Weite von 50-55 mm besitzen. Man ffthrt die 
Druckleitung im Bohrturme senkrecht aufwarts bis zu der Stelle, wo 
der Spftlkopf des Hohlgestanges steht, wenn dieses seinen tiefsten Stand 
erreicht hat. Man nennt diesen senkrechten Teil der Druckleitung 
die Standrohre. An sie wird mittels einer Schlauchverschraubung 
del' Druckschlauch angesetzt, del' die Verbindung zwischen der Stand
lei tung und dem Hohlgestange bewirkt; seine Lange ist so zu bemessen, 
daB er auch noch ausreicht, wenn i"ich der Spulkopf in der hochsten Lagc 
befindet. Die Druckschlauche sind am besten Gummi-Hanfschlauche 
mit Drahtspiraleinlagen. Bei kleineren Bohrungen genugen auch ein
fache Gummischlauche; doch muB man bestes Fabrikat wahlen, weil 
sie leicht platzen. Ein geplatzter Schlauch braucht nicht abgelegt zu 
werden; man schneidet vielmehr das beschiidigte Stuck ab und setzt 
ein Schlauchverbindungsstuck ein. Es sind dies kurze, rundabgedrehte 

Bansen, Tiefbohnvesen. 9 
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Fig. 21l. 
Einfacher Spiilkopf. 

Fig. 214. 

Spiilkopf mit Kugel. 
lager von 

H. Mayer & Co. 

Das Splilhohren. 

Fig. 212. 
Spiilkopf mi t einer Stopfbiichse 
von Deseniss & Jacobi A.·G. 

Fig. 215. 

Spiilkopf-Rollenlager von 
Deseniss & Jacobi A.·G. 

Fig. 213. 

Spiilkopf mit zwei 
Stopfbiichsen von 
H. Mayer & Co. 

Fig. 216. 

Schnitt durch einen 
Spiilkopf (aus Ursinus, 
Kalender fiiI" Tiefbohr

Ingenieure ). 
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Rohrenden, tiber die die Schlauche geschoben werden; a.lsdann bindet 
man sie mit Draht oder dgl. fest. 

In der Druckleitung mtissen ein Metall-Manometer und ein Sicher
heitsventil vorhanden sein. Das erstere ist so in die Leitung einzuschalten, 
daB es der Kruckelfi.ihrer immer gut vor Augen hat. 

C. Die Sptilkopfe. 
Die Spulkopfe (Hollander) verbinden den Druckschlauch mit 

dem Hohlgestange und menen zugleich als Wirbelsti.icke. Del' Sptilkopf 
muB die Drehung des Gestanges ermoglichen, ohne daB sich der Druck
schlauch mitdreht, sowie den Vorschub des Gestanges entsprechend 
dem Tieferriicken der Bohrlochssohle gestatten. Sie werden in ver
schicdenen Formen ausgcfUhrt.. 

Ein einfacher Spiilkopf (Fig. 211) besteht aus einem -festen Gehause 
mit schmiedeeisernem Bogen und einem AnschluBstiick aus Messing; am oberen 
Ende besitzt er einen Drehwirbel. Ein solcher Spiilkopf kann bloB bei einfacher 
Spiilbohrung verwendet werden. 

Weit besser und vorteilhafter sind die Spiilkopfe mit Stopfbiichsen; 
man unterscheidet bei Ihnen solche mit einer und mit zwei Stopfbiichsen. Bei 
besonders schwerem Spiilgcstangc wird der Hollander auch noch mit Rollenlagern 
oder Kugellagern versehen, urn die Drehbewegung zu erleichtern. 

Wenn die Bohrkopfe nur eine Stopfhiichse besitzen (Fig. 212), dann wird 
der Druckschlauch mit dem Spiilkopfe durch ein Bogenl;ltiick verbunden; die 
Wasserzufiihrnng erfolgt von oben. 

Besitzen die Spiilkopfe eine doppelte Stopfbiichse (Fig. 213), dann er£-llgt 
die Wasserzufiihrung von der Seite her; am oberen Ende ist der Aufhangebiigel 
mit dem Drehwirbel angebracht. . 

Die Abbildungen 214 und 215 zeigen die Aufhangung des Spiilkopfes mittels 
Kugel- bzw. Rollenlagers. 

Fig. 216 stellt den Schnitt durch einen Spiilkopf mit Kugellager und 
doppelter Stopfbiichse vor. 

D. Der'Vasserabfhill. 
Bei direkter Spiilung kann man, wenn es sich um einfache Bohr

betriebe handelt, das Wasser tiber den Oberrand des Bohrtauchers ab
flieBen lassen; es gibt zu diesem Zwecke Bohrtauch~r, die mit einer seit
lichen AusguBschnauze versehen sind; unter diesel' Schnauze liegt ein 
Gefluder, welches das Wasser zu der KHiranlage leitet. Will man das 
Wasser in einer geschlossenen Leitung abfUhren, so benutzt man ein 
Ausgul3stiick, welches seitlich einen Anschlul3stutzen besitzt (Fig. 217) ; filr 
den Eintritt des Hohlgestanges ist es oben offen. Ahnlich dem eben be
schriebenen ist del' AusguB von Deseniss und J aco bi (Fig. 218); er 
unterscheidet Rich von ihm nul' durch ,den doppelten Ablauf. 

Die indirekte Spiilung wird angewendet, wenn der Bohrlochs
durchmesser so groB ist, daB del' im Bohrloche aufsteigende Spftlstrom 
nicht mehr die erforderliche Geschwindigkeit besitzt, um noch den Bohr-

9* 
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schmant heben zu k6nnen, sowie bei einigen besonderen Bohrverfahren. 
Weil das abflieBende Spiilwasser im Arbeitsgest.ange noch iiber den Ober
rand del' Verrohrung hinaus geleitet werden muB, wird auf diese ein 
geschlossener PreBkopf aufgesetzt. Ein solcher besitzt einen seitlichen 
Stutzen fUr den AnschluB del' Druckleitung und oben fllr den Eintritt 
des Gestanges eine StopfbHchse (Fig. 219). 

Fig. 217. 
Bohrtaucher mit Ausguf3stutzcn. 

Fig. 218. Fig. 219. 
Ausguf3 mit doppeltein Ablauf von Bohrrohr-Spiilkopf mit Stopfbiichsen-

Deseniss & Jacobi A.-G. rohr von Trauzl. 

E. Die KHiranlagen. 
Wenn es m6glich ist, setzt man das Bohrloch an einen Wasserlauf 

odeI' an einen Teich, so daB man immer das erforderliche Splilwasser 
frisch und sauber entnehmen kann. Wo Wassermangel herrscht, muB 
man das Spiilwasser immer wieder von neuem benutzen und hat nul' 
n6tig, verloren gegangenes Wasser zu erganzen. Natiirlich muB das 
Spttlwasser VOl' dem Wiedereintrit.t in das Bohrloch geklart werden. 
Dies geschieht je nach del' Feinheit des Schmantes in -einem oder in 
mehreren hintereinanderliegenden Klarbecken. 1st die Bohrung nul' 
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klein und der Schmant verhaltnisll1iiBig grob, so genugt auch schon eiu 
einziger Bottich. 

Auch wenn das Spiilwasser nicht mehr von neuem benutzt wird, 
soll man es durch eine Klaranlage (Fig. 220) leiten, urn Bohrproben zu 
ge,\'innen. Eine solche Klaranlage besteht aus einem Gefiuder a, welches 
durch einen Schieber b geschlossen 
werden kann. VOl' diesem Schieber 
geht eine Nebenleitung c, die 
ebenfalls durch die Schieber d 
und f geschlossen werden kann, 
zu dem Klarbecken e und von da 
unterhalb des Schiebers b wieder 
in das Hauptgefiuder a zuriick. 
Sollen Proben entnommen 
werden, so wird der Schieber b 

Fig. 220. 

Klaranlage. 

geschlossen und Schieber d geoffnet. Urn wahrend des Reinigens VOll e 
jederzeit neue Proben nehmen zu konnen, kann man auch noch auf del' 
gegeniiberliegenden Seite von a eine ebensolche Klaranlage anbringen. 

Sie ben tel' Teil. 

Die hydraulischen Schlag>bohrer. 
Von Diplom-Bergingenieur Hans Bansen. 

Bei der Bearbeitung benutzte Literatur. 

W. Wolski: Uber einige neue Bohrsystemc. Gliickauf 1910, Nr.44. 
Hydraulische Tiefbohrvorrichtung, bei welcher das vom Motor nicht verbrauchte 

Wasser aus dem hohlen MeiBel mit SpUlwirkung austriti. Tiefbohrwesen 1908, 
Nr. 25. Ticfbohrwescn 1909, Rr.8. 

Die hydraulischen Bohrer odeI' Bohrwidder bedeuten insofern 
eine Vervollkommnung des Spulbohrverfahrens, als del' Antrieb des 
MeiBels von der Tagesfiache weg auf die Sohle des Bohrloches verlegt ist. 
Man braucht jetzt uber Tage nur noch eine Lokomobile zur Krafter
zeugung, eine SplHpumpe und ein Forderkabel. Die Vorteile des hydrau-
1ischen MeiBelantriebes sind, wie Ursin us in seinem Kalender fiir Tief
bohr-Ingenieure angibt, folgende: 

1. Eine groBere Betriebssicherheit, weil ein ruhig hangendes 
Gestange von den Briichen, dem gefahrlichsten Feinde jeder Tief
bohrung, nnbedingt verschont bleibt. 

2. Vollstandige Unabhangigkeit von del' Teufe, weil die 
mechanischen Bedingungen der MeiBelbewegung dies3lben b1eiben, 
ob man in 10 oder 1000 m Tiefe arbeitet. 

3. Vortei1haftere Kraftii bertragung) weil die durch den 
Druckwasserstrom nach der Sohle vermittelte Betri0bskraft hier ganz 
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und ausschlieBlich zur Bewegung der arbeitenden Teile dient, anstatt. sich 
in der unnotigen Arbeit der Gestangebewegung, der Erschtitterungen, 
StoBe und dgl. zum groBen Teile zu verlieren. 

4. Die Moglichkeit einer unbegrenzten Steigerullg des an die 
Sohle a bgege benen meehanisehen Effektes, jenes Faktors, 
welcher in erster Linie fiir den Fortschri tt del' Bohrung maBgebend 
ist, wahrend bei den anderen Tiefbohrsvstemen die Zahl del' MeiBel
schlage, das Fallgewicht und die Fallhohe an gewisse, praktisch nicht 
tiberschreitbare Grenzen gebunden erseheinen. 

5. Die Spiilung des Bohrloches (und zwar eine sehr ausgiebige) 
durch das im Motor verbrauchte Druckwasser, welche sich hier von selbst 
gleichsam als N ebenvorteil ergibt. 

6. Die Schon ung des gesamten Bohrin ven tars "ie bei keinem 
anderen Bohrsysteme, vor allem des Gestanges, welches eine geradezu 
unbegrenzte Verwendungsdauer erha.It. 

7. Weitere praktische Vorteile: Das Gestange bleibt wahrend der 
Bobrarbeit am Forderseile hangen, braucht demnach nicht jedesmal 
an den Schwengel an- und ausgekuppelt zu werden. Man kann die ganze 
Stangenlange (10-15 m) ohne Unterbrechung auf einmal abbohren. 
Der Bohrkran ist vereinfacht, weil der Schwengel wegfallt; er kann 
leichter gebaut sein, weil er keine Erschtitterungen zu erleiden hat. 

Von allen bis jetzt aufgekommenen hydraulischen Schlagbohrem ist der 
bekannteste del' des Bergingenieurs von Wolski .. Er sei im folgenden zunachst 
an Hand einer Prinzipskizze (Fig. 221) beschrieben. Del' Motor besteht aus dem 
Arbeitszylinder C, in welchem sich del' Kolben K mit dem MeiBel bewegt. Solange 
die Spiilung auBer Betrieb ist, wird del' Kolben von del' MeiBelfeder F hochgehalten, 
so daB del' MeiBel die Sohle nicht beriihrt. Gleichzeitig wird das Ventil V von der 
Ventilfeder f ofl'en gehalten. Wird die Spiilpumpe in Gang gesetzt, und hat del' 
Spiilstrom eine solche Geschwindigkeit erreicht, daB del' auf die Oberflache von V 
wh:kende Wasserclruck die Spannung del' Ventilfeder f liberwinden kann, dann 
wird das Ventil V geschlossen. Das Wasser kann nun nicht mehr durch die Kanale I' 
zur Bohrlochssohle und von da zu Tage flieBen. Es tritt ein Waserschlag ein, der sich 
auch in den stahlemen Arbeitszylinder fortpflanzt und den Kolben K mit dem 
MeiBel so weit vortreibt, daB letzterer die Sohle erreicht und still stehen bleibt. 
Dadurch wird ein plotzlicher Stillstand der im SchuB befindlichen Wassersaule 
hervorgerufen und ein zweiter Wasserschlag erzeugt, del' nach oben, also dem 
Spiilstrome entgegen, wirkt. Er darf sich abel' nicht durch das ganze Gestange 
bis zu Tage fortpfianzen, weil das Gestange diesen heftigen Schlagen nil.ht gewachsen 
ware; er verlauft im Windkessel W, der etwa 10 m liber dem Schlagapparate 
angebracht und durch das Schlagrohr von ihm getrennt ist. Infolge del' nun plotz. 
lich eintretenden Druckentlastung Ofinet sich das Ventil V, und das Wasser kann 
nun wieder mit zunehmender Geschwindigkeit nach unten stromen, bis sich das 
Ventil unter seiner Einwirkung von neuem schlieBt. Dadurch wird del' MeiBel 
wieder vorgetrieben. 

Eine praktisch zweckmaBige Ausfiihrungsform des Wolskischen Bohrwiddel's 
zeigen die Figuren 222 und 223. In Fig. 222 stellt v das Tellerventil 
vor, welches von der Feder f dem Wasserstrome entgegen geofl'net wird; ist das 
Ventil geschlossen, so treibt del' plotzlich eintretende Wasserschlag den Kolben k 
und den mit ihm mittels del' Kolbenstange s verbundenen MeiBel m vor. In dem 
Augenblicke, in welchem del' MeiBel aufschlagt, entsteht ein zweiter Wasserschlag, 
welcher das Ventil v entlastet, so daB es sich unter der Einwirkung von Feder f 
ofl'nen kann. Weil nun das Spiilwasser wicder freien Durchgang nach del' Bohr-
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lochssohle bekommt, wird del' Kolben kentlastet und del' MeiBel von del' Feder F 
angehoben. 

Del' Windkessel besteht aus einem Rohre a (Fig. 223), welches siebartig 
durchlocht und mit einem starken Gummimantel b vel'sehen ist. Diesel' Mantel 
ist an beiden Enden fest mit a verbunden. Dariiber ist del' luftdicht schlieBende 
Mantel c geschoben, del' so weit sein muB, daB zwischen ihm und dem Gummi
mantel b ein Luftpolster von hinreichender GraBe verbleibt. 

Fig. 224. 
Hydraulischer Bohr
widder von F. Bade 
(aus Gliickauf 1909 

Nr.51). 

Ein neuerer Schlagapparat ist der von Franz Bade 
i. F. C. Reez Nachfolger in Peine, DRP~ 216717 
(Fig. 224). Am unteren Ende des Hohlgestanges a ist ein 
Windkessel mit unmittelbar anschlieBendem Arbeits
zylinder b angebracht. In diesem bewegt sich der hohle 
Arbeitskolben c, del' von del' Feder e getragen wird. 1m 
Zylinder b ist die feste Briicke f, im Kolben c die feste 
Briicke h angebracht. In diesen beiden Briicken werden 
die Spindeln d1 und d2 des Tellerventiles d gefiihrt. Auf 
der Briicke f sitzt die Ventilfeder i auf; die Spindel d 2 

hat oben den Ans(lhlag k, del' verstellbar ist, um das 
Spiel des Ventiles d zu beeinfluss~m. Die Spindel d 1 wird 
durch einen fedel'llden Ring g gebremst, del' im Innel'll 
del' Briicke h untergebracht ist. Wird die Spiilpumpe 
angelassen, so wird del' Kolben c zusammen mit dem 
Ventile d vorgeschoben; die Fedel'll e und i werden 
gespannt. 1st hierbei die Spannung von i graBer ge
worden als die Summe deR Wasserdruckes auf die 
Ventilfiache d plus dem Reibungswiderstande im 
Bremsringe g, dann affnet sich das Ventil d, und das 
Wasser schieBt durch den hohlen Kolben auf die Sohle. 
Nun kommt die MeiBelfeder e zur Wirkung und wirft den 
Kolben c so weit zuriick, daB das Ventil d durch den An
prall an die Briicke f geschlossen wird. Durch den in 
diesem Augenblick eintretenden neuen Wasserschlag wird 
der Kolben wieder vorgetrieben; in demselben Augen
blicke in welchem der MeiBel auf das Gestein aufschlagt, 
entsteht ein neuer nach oben gerichteter Wasserschlag; 
der Wasserdruck auf das Ventil vermindert sich infolge
dessen; es afinet sich, und der Kolben geht zuriick. 
Schlagt abel' der MeiBel nicht auf das Gestein auf, 
so affnet sich das Ventil d erst dann, wenn del' 

Kolben so weit vorgeschoben ist, daB die Feder i hinreichend gespannt ist, urn 
den Reibungswiderstand im Bremsringe g und den auf die Ventilflache wirkenden 
Wasserdruck iiberwinden zu kannen. 

Die hydraulischen Schlagbohrer sind bis jetzt betriebsmaBig zu wenig einge
fiihrt, als daB es sich verlohnte, naher auf die Theorie ihrer Arbeitsweise ein
zugehen; diese ist in dem Ursinusschen Kalender fiir Tiefbohr-Ingenieure 
eingehend behandelt, und sei hier darauf verwiesen. 
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Achter Teil. 

Elektrischer Antrie b des 
Meif3els llllDlittelbariiber 

der Bohrlochs-Sohle. 
Von Diplom-Bergingenieur Hans Banseu. 

Die Deutsche Tiefbohr - Aktiengesellschaft in 
Nordhausen benutzt als Antriebsmotor fiir den MeiBel ein 
oder mehrere Solenoide, die an einem Bohrgestange oder abel' 
an einem hohlen Seile ins Bohrloch eingelassen werden 
(DRP. 156 926). Die beiden Solenoide b (Fig. 225) sitzen 
iibereinander in einer Hiilse a; zu jedem Solenoid gehort ein 
Eisenkern c, del' den MeiBel tragt und gleichzeitig als Schwer
stange dient. Diese Schwerstange hangt frei in del' F eder 
d, welche beim Vorwartsgange zusammengedriickt wird und 
dadurch die Kraft zum RiickstoBe des MeiBels hergibt; diesel' , 
RiickstoB wird durch die Feder e aufgefangen, wodurch gleich
zeitig die Umkehr del' MeiBelbewegnng erleichtert wird; ferner 
erhalt del' MeiBel durch diese beiden Federn einen gedampften, 
hiipfenden und federnden Schlag, del' Bruche verhiitet. 

Damit die Solenoide nicht durch das Bohrlochswasser 
beschadigt werden, liegen sie dicht eingekapselt in einem 
Raum, del' von del' auBeren Hiilse a, dem inneren Rohre g, 
dem Widerlager f und dem festen Kontaktstutzen h ge
bildet wird; diesel' Raum ist auBerdem noch mit Isolierol 
angefiillt, urn jedes Eindringen von Wasser unmoglich zu 
machen. Damit sich der spezifische Druck dieses Oles dem 
auBeren hydrostatischen Drucke anpasse~ kann, ist in dem 
Stopfen ides Widerlagers f eine feine Offnung vorhanden, 
damit das Wasser in die Wasserkammer m gelangen kann; 
es bleibt abel' wegen seines ho~~ren spezifischen Gewichtes 
immer unterhalb des leichteren Oles. 

Das Umsetzen des MeiBels wird durch die Drallziige r 
bewirkt, welche am 'unteren Ende der Schwerstange ange
hracht sind. Diese Gewindegange greifen in eine lose dreh
bare Mutter vein, welche Kegelform besitzt und in einem 
entsprechend trichterformigen Sitze w der MeiBelfiihrung k 
liegt. Sobald iiber Tage der elektrische Strom geschlossen 
wird, schleudern die Solenoide die Schwerstange mit dem 
MeiBel nach unten; dabei setzt sich die Mutter v in ihrem 
Sitze w fest, so daB der MeiBel umgesetzt wird. Beim Riick
wartsgange derSchwerstange wird sie nach oben mitgenommen, 
bis sie gegen einen Anschlag u stoBt; wenn nun die Sch weI stange 
noch weiter aufwarts geht, wird die Mutter v gedreht. 

Der Vorschub des Bohrapparates wird von Tage aus . 
bewirkt, sobald del' MeiBel einen zu groBen Hub angenommen Fig. 225. 
hat. Zu diesem Zwecke ist eine elektrische Aiarmvorrichtung Elektrischer Schlag

bohrer del' DTA. 
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vorhanden, welche aus dern Kontaktringe s und dem federndell Kontaktstiicke 
t besteht. Solange als del' MeiBel die norrnale Hubhiihe hat, kommt s mit t nicht 
in Beriihmng; wird abel' del' Hub zu groB, dann streift bei jedesmaligem VOl'
wartsgange des MeiBels s an t; es wird dann ein Stromkreis geschlossen, deriiber 
Tage ein elektrisches Lautewerk ZUl1l Ertiinen bringt und dadurch das Zeichen 
zum Nachlassen gibt. 

Das Spiilwasser niml1lt den durch die Pfeile angegebenen Weg, d. h. es flieBt 
durch den ringfiirmigen Raul1l zwischen dem auBeren Mantelrohre und den Hiilsen a 
bzw. }. zur Bohrerfiihmng k. 

Neunter Teil. 

Das SpritzbohTen. 
Von Diplom-Bergingenieur Hans Banseu. 

Das Spritzbohren wird auch danisches Bohrverfahr en 
genallnt und ist dadurch gekennzeichnet, daE man in das Bohrloch ein 
hohles Gestange einhangt, aus welchem del' Druckwasserstrahl gegen die 
Sohle spritzt. Das Gestange kann bei geringer Bohrtiefe aus Gasrohren 
bestehen ; es ist gut, wenn man es am unteren Ende mit einer Spritz

Fig. 226. 
Spritzbohreinrichtung von 
H. Bauer (aus Tiefbohr

wesen 1909 Nr. 8). 

dilse versieht, weil dadurch die bohrende 
Wirkung des Wasserstrahles erhoht wird. 
Das Verfahren eignet sich abel' nul' fill' 
weiches Gebirge wie Sand, Ton usw. 
Auch muE die Verrohrung immer sofort 
mitgefiihrt werden odeI' bessel' dem 
bohrenden Wasserstrahle voraus sein, so 
daB diesel' nul' das von del' Verrohrung 
umschlossene Gebirge lOst. Trifft man 
auf hartere Gebirgsschichten,so muE 
man diese mit dem MeiEel odeI' anderen 
geeigneten Werkzeugen durchbohren. 

Vielleicht diirfte es sich empfehlen, auch 
im Bohl'betriebe Vel'suche mit W1tsserstrahlen 
von hohem Dmck (bis 100 Atmospharen) anzu
stellen; es ist miiglich, daB dann auch harte 
Gesteinsschichten ohne Anwendung eines be
sonderen Bohrwerkzeuges durchspritzt werden 
kiinnen. Beispielsweise hat man auf del' 
Konkordiagmbe bei Zabrze mit einem bleistift
dicken Wasserstrahl lyon 60 Atmospharen 
Spannung durch Ziegelmauerwerk ein Loch 
spritzen kiinnen. In einem anderen Faile 
benutzte man auf derselben Grube beirn 
Schachtabteufen im toten Wasser einen hoch
gespannten Wasserstrahl mit Sandzusatz, urn 
unter dem steckengebliebenen Schneidschuhe 
des Senkschachtes die harten Sandstein

banke zu beseitigen. Es muB also auch im Tiefbohrbetriebe miiglich sein, ahn
liche Erfolge zu erzielen; es wird sich nul' darum handeln, geeignetc Spritz-
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dusen zu schaffcn, mit denen llIan den richtigen Bohrlochsdurchmesser illnehalten 
kann. 

Das Spritzwasser geht bei diesem Verfahren gerade so me beim Spulbohren 
im Gestangerohr abwarts und steigt im Bohrloche zusammen mit dem aufgelosten 
Gebirge zu Tage. Diese Abwartsbewegung des Spillwasserstromes soll nach dem 
DRP. 208 335 von H. Bauer in Darmstadt durch Allwendung einer Mammut
pumpe unterstutzt werden. Das Bohrloch ist mit einer Verrohrung a 
(Fig. 226) verkleidet, die oben durch ein GuBstuck c abgeschlossen ist. Dieses 
dient als Fiihrung fUr das Druckwasserrohr d und das Steigrohr b. Diesern letzteren 
wird von e aus PreBluft zugefiihrt, welche in b einen aufsteigenden Wasserstrom 
erzeugt. Das Strahlrohr d ist am unteren Ende so geformt, daB del' Wasserstrahl 
ullrnittelbar auf die Mitte del' Bohrlochssohle auftrifft. 

Zehnter Teil. 

Das Sclmellschlagbohren. 
Von Diplom-Bergingenieur Hans Bansell. 

Bei der Bearbeitung benutzte Literatur. 

F ri tz Krull: Neue Bohrapparate auf der Liitticher Weltausstellung. Oster
reichische Zeitschrift fUr Berg- lmd Huttenwesen 1905, NI'.42. 

TiefbohrvoITichtung, bei welcher zwecks Anderung der HubgroBe der Schwengel
drehpunkt in wagerechter Richtung verschiebbar ist. Tiefbohrwesen 1910, 
Nr.2. 

Buhrbanck: Das Rakysche Tiefbohrverfahren. Gluckauf 1896, Nr.12. 
Buhrbanck: NachlaBvorrichtung beim Rakyschen Tiefbohrverfahren. Gluck

auf 1898, Nr. 4 
H. Men tzel. TiefbohI'verfahren der Zeche RheinpreuBen. Gluckauf 1901, NI'. 35. 
Tiefbohrvorrichtung mit Ausgleichung des Gestanges durch Gegengewichte und 

mit NachlaBvorrichtung (Schnellschlagapparat Lapp). Organ des Vereins 
del' Bohrtechniker 1904, Nr. 11. 

Ncues aus der Tiefbohrtechnik. Tiefbohrwesen 1910, Nr.17. 

A. AllgemeilleS. 
Das Sclmellsehlagbohren hat seinen Namen daher, dail bei ihm mit 

einer groilen Zahl von Sehlagen, jedoeh mit ganz geringer Hubhohe 
gearbeitet wird. Es kann troeken oder mit Spfilbohrung betrieben werden; 
das letztel'e fiberwiegt. Charakteristiseh fUr das VeTfahren ist, dail man 
mit steifem Gestange bis auf Tiefen von fiber 1000 m bohren kann. 
So erbohrte beispielsweise Fauek im Ostrauer Bezirk und bei Wels in 
Oberosterreieh Tiefen von 1050 m. Gestangestauehungen oder Brfiehe 
tretel1 trotzdem nieht ein, weil das Gestiil1ge stets auf Zug beansptueht 
bleibt. Wenn sieh namlieh der stillstehel1de Sehwel1gelkopf in del' tiefsten 
Lage befil1det, berUhrt del' Meiilelnoeh nieht die Bohrloehssohle. Sobald 
abel' del' Schwengel in Gang gesetzt wird, kommen die eigenartigen Feder
vorriehtungen zur Geltung, die am Sehwengcllager, am Kurbeltriebe 
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oder an sonstigen anderen Stellen angebracht sind; sie bewirken, daB 
der geringe Hub der Antriebskurbel von 5-15 cm sich urn die Aus
dehnungsmoglichkeit der Federn vergroBert. Infolgedessen kann del' 
MeiBel doch noch die Bohrlochssohle beruhren, sobald die normaleSchlag
zahl erreicht ist. Jedoch bleibt er mit dem Gestein nicht langere Zeit 
in Beriihrung, wie es beim Freifallbohren der Fall ist, weil bei diesem 
Verfahren del' Schlag "sitzen" muB; er "tippt" vielmehr gegen das 
Gestein und ~ird sofort wieder abgehoben. Dieses Auftippen ist eine 
Folge del' groBen Schlagzahl (bis 200 Schlagelmin) und der Federwirkung; 
denn im Augenblicke des Aufschlagens kommen die Federn zur Geltung 
und heben das Gestange sofort wieder an. Dadurch wird es auch VOl' 
schadlichen Stauchungen bewahrt. 

Auch die Leistungen sind recht gtinstig. Manhatmitverschiedenen 
Schnellschlag-Bohrverfahren, naturlich nur unter besonders gunstigen 
Umstanden, schon haufig Tagesleistungen von uber 100 m erzielt. Das 
Schnellschlag-System "N ordhausen" hat beispielsweise 

bei Tiefen bis zu 400 m durchschnittliche Tagesleistungen 
von 20 m, 

bei Tiefen bis zu 700 m durchschnittliche Tagesleistungen 
von 15 m 

einschlieBlich aner Nebenarbeiten zu verzeichnen. Die Leistungen 
des Spul-Freifa11bohrens wurden dadurchum mehr als das Doppelte 
ubertroffen. Bei Bohrtiefen von mehr aL., 700 m muB man aber zum 
Diamantbohren ubergehen, weil dann die Bohrleistung sinkt, und sich 
die Gestangebruche mehren. Auch muB man die Diamantbohrung 
schon friiher anwenden, welm es sich darum handelt, Kerne zugewinnen; 
abgesehen von einigen Schnellschlag-Bohrverfahren, die mit V crkehrt
spulung arbeiten, ist dies bei del' Mehrzahl von ihnen unmoglich 
Die sich neuerdings immer mehr verbreitenden "Seilschlag-Bohrver
fahren" lassen sich abel' auch bei mehr als 600-700 m Tiefe an-
wenden, ohne daB die Gefahr von Gestangebruchen zu befurchten 
ware. 

Mit Rucksicht darauf, daB sich nicht jede Gebirgsart fur das 8chne11-
schlagbohren eignet, daB bei groBen Lochweiten und bei hartem Gestein 
das Freifallbohren mehr am Platze ist, daB schlieBlich Kerngewinnung 
bisher am sichersten nur mit der Diamantkrone moglich ist, werden 
jetzt vielfach "Universal-Bohrkrane" gebaut, d. h. Apparate, mit denen 
man je nach Bedarf entweder 

Schnellschlag- und Freifallbohrungen oder 
8chnellschlag- und Diamantbohrungen oder 
Schnellschlag-, Freifall- und auch Diamantbohrungen und 
Spul- und Trockenbohrungen 

ausfuhren kann. 
Die jetzt allgemein ublichen Schnellschlag-Bohrapparate lassen sich 

einteilen in 
1. Schwengel-Apparate 

a) mit NachlaBklemmen, 
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b) mit NachlaBketten, 
c) mit NachlaBseilen. 

2. Seilschlag-Bohrapparate 
a) mit Schwengel, 
b) ohne Schwengel. 

B. Scbwengel-Scbnellschlagbohrapparate mit 
N acbla:Bklemnlen. 
Das System Raky. 

Fig. 227 und 228. 
Schnellschlag-Apparat System Raky (Prinzipskizze). 

Das Rakysche Bohrverfahren ist das alteste unter den Schnell
schlag-Bohrsystemen. Es wird von der Internationalen Bohr
gesellschaft.Akt.-Gos. in Erkelenz angewendet. Das Verfahren sei 
zunachst an Hand einer Prinzipskizze (Fig. 227 und 228) besohrie ben. Del' 
Sohwengel a wird mittels Riementriebes f, Kurbel d und Kurbelstange e 
von der Maschine b aus angetrieben. Zum Zwecke der Kraftiibertragung 
ist auf der Kurbelwelle eine Riemensoheibe 0 vorhanden. Der Treib
riemen f wit'd von einer Spannrolle g gespannt gehalten. Diese sitzt auf 
einem zweiarmigen Hebel h, an dessen anderem Hebelarme das Gegen
gewicht i verschiebbar angebraoht ist. Auf der Riemenscheibe c sitzt ein 
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verstellbarer Ansatz k. Bei jeder Umdrehung der Riemenscheihe dri'tckt 
dieser den Hebel h mit der Sparulrolle nach unten; infolgedessen wird 
der Treibriemen schlafI, und das Gestange kann frei abfallen. Die Hohe 
des Freifalles ist von der Lange des Ansatzes k abhangig. Der Zeitpunkt 
fur den Begiml des Freifalles kal1l1 durch entsprechende Verschiebung 
von k auf c genau bestimmt werden. Sowie der Ansatz k den Hebel h 
verlassen hat, wird der Treihriemen f wieder strafI gespal1l1t und das 

Fig. 229. Fig. 230. 

SchnelischlagapparatSystem Raky (ausHeise·Herbst, Lehrbuch der Bergbaukunde I). 

Gestange angehoben. Gestangestauchungen und Prellschlage konnen 
nicht eintreten, weil aHe Erschutterungen von einer Federbatterie auf
genommen werden, die unter dem Schwengellager angebracht ist. Durch 
diese Federbatterie wird erreicht, daB der MeiBelliub groBer ist als der 
der Kurbel. Ferner bewirkt sie, daB der Drehpunkt des Schwengels 
standig wandert; beim Anheben des Gestanges bewegt er sich nach dem 
Schwengelkopfe zu, bei seinem Niedergange dagegen in der Richtung 
nach dem Schwengelschwanze. 

Die Verlagerung des Schwengels ist aus den Figuren 229 und 230 zu 
ersehen. 1m Gegensatz zu den hisher bekal1l1ten Bohreinrichtungen 
ruht der Schwengel nicht auf dem Boeke, sondern ist an ihm angehangt. 
trber dem Schwengel s befindet sich hier der Bolzen dl> unter ihm der 
Bolzen d2 ; beide Bolzen sind miteinander durch Wangenlaschen ver
bunden. d l ist an beiden Enden zu runden Zapfen abgedreht; diese 
ruhen in Schlitten, die in den senkrechten FUhrungen e1 und e2 ver
schiebbar sind. An diesen Schlitten greifen Zugstangen z an , die an ihren 
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oberen Enden mit Schraubengewinde v versehen sind. Mit Hilfe der 
hier angebrachten Schnecke w und der Schneckenrader t1 und t2 kann 
der Schwengel gehoben und gesenkt werden. Je nachdem die LagEr 
des Schwengels hoher oder tiefer liegen, wird die Schlagwirkung des 
MeiBeLs beeinfiunt. Der Querbalken b1, an dem der Schwengel hangt, 
ist durch eine doppelte Reihe kraftiger Pufferfedern r, die Federbatterie, 
gegen den unteren Querbalken b2 ver
strebt. Die Zahl dieser Federn hangt 
von der Bohrlochstiefe bzw. von dem 
Gestangegewichteab. Mitzunehmender 
Tiefe des Bohrloches mussen immer 
mehr Federn eingesetzt werden; hier
bei ist zu berucksichtigen, dan ent
sprechend dem Gestangegewichte immer 
Federn von doppelter Tragfahigkeit 
vorhanden sein mussen. 

Auch in der Art der Vorschubs
regelung hat Raky eine sinnreiche 
Anordnung getroffen; sie gestattet,. 
ohne Unterbrechung des Bohrbetriebes 
standig das Gestange tiefer zu lassen. 
Die Vorschubsvorrichtung (Fig. 231) 
besteht aus. den beiden "Spring
schlusseln" a und b, die von der 
Pfanne c getragen werden, welch 
letztere wiederum in den Lagern d 

Fig. 231. 
Springschliissel von Raky (ans 

Ursinus, Kalender fur Tiefbohr
Ingenieure). 

drehba.r ruht. Sowohl in a als auch in b sind Klemmbacken vorhanden, 
die mittels der Schraubenspindeln e an das Gestange angeprent werden 
konnen. Die Drehung dieser Schraubenspindeln erfolgt mit Hilfe der 
Schlussel g, die durch Feder i auf dem Vierkant h der Spindel festge
halten werden. SolI das Gestange nachgelassen werden, so werden die 
Klemmbacken des Springschlussels a gelost. Durch Federn f, die in a 
angebracht sind und gegen den Springschlussel b drucken, wird ersterer 
um so viel angehoben, als del' Federhub betragt. Nun wird a wieder 
mit dem Gestange verklemmt und alsdann die Verklemmung von b ge
lost; infolgedessen geht das Gestange so weit nach unten, daB a nun 
wieder auf b aufsitzt. Dadurch werden die Federn f wieder von neuem 
gespannt. 

Del' Schwengelboluapparat "Nordhausen". (Fig. 232.) 

Der Schwengel Fist im Schwengelbocke mittels der mit Bunden 
versehenen Hangestangen c an einem Tragerrahmen aufgehangt. Seine 
Achse G wird in seitlichen Fuhrungsrahmen h gefUhrt. Die Hange
stangen c haben mehrere Bunde, die dazu dienen, den Schwengel zum 
Z wecke des' Dberspringens der Gestangemufien beim N achlassen ein 
SMi.ck hoher oder tiefer setzen zu konnen. Doch kann man diese zeit-
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weilige Anderung in der Schwengelaufhangung vermeiden, wenn man 
1-2 entsprechend langere Gestange zur Einwechselung vorratig halt. 
Am vorderen Ende hat der Schwengel einen StahlguBkopf e, der b~im 
Verrichten von Nebenarbeiten um den Bolzen i zuruckgeklappt wird. 

Zum Antriebe dient eine Kurbelwelle B, die mit der Antriebs
welle A durch eine losbare Reibungskuppelung K verbunden ist. Zwecks 

Schwengelbohrapparat "Nordhausen". 

Veranderung des Rubes, z. B. fur Freifallbohrung, wird die Kurbel
welle B durch eine andere mit entsprechenqer Kropfung ersetzt. Die 
Zugstange b, die den Schwengel mit der Kurbelwelle verbindet, ist mit 
einem eigenttimlichen Gelenkviereck C versehen. In diesem Gelenk
vierecke sind zwei starke wagerechte Federn vorhanden, die auf ver
schiedene Kraftwirkungen einstellbar sind. Trifft der MeiBel auf die Bohr
lochssohle auf, so gehen sie auseinander, und die senkrechten Schenkel 
des Gelenkviereckes werden auseinandergespreizt. Beim Anheben des 
Gestanges . werden die Federn wieder zusammengedruckt; dadurch 
wird ahnlich wie bei Raky der MeiBelhub gegenuber dem Kurbelhube 
vergroBert. 

Zur Abfederung aIler StoBe, Prellschlage und Gestangestauchungen 
ist die Federbatterie g vorhanden. Der Schwengelhub wird auf sie durch 
den zweiarmigen Rebel S und die Zugstange f ubertragen. Auch in f 
ist ein Gelenkviereck D vorhanden, welches auseinandergespreizt wird, 
wenn sich irgendein Widerstand einstellt; doch kommt dieses Gelf'nk
viereck erst bei mehr als 200-250 m Tie£e in Betracht. 

Der NachlaBapparat besteht aus dem auf dem Schwengelkopfe 
gelagerten Tragringe k und zwei Sprungschliisseln lund ist dem von 
Rakyahnlich. Das Nachlassen kann auch mit einem Schneckengetriebe 
und mit NachlaBketten bewirkt werden; man erspart dabei im Turme 
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gegenuber del' Arbeit mit Sprungschlusseln 1-2 Mann und kann auBer
dem mit diesem Apparate gelegentlich das Gestange ein Stuck anheben. 

. Die Antriebskraft wird von del' Lokomobile aus auf die Riemen
scheibe R durch einen Treibriemen T ubertragen; diesel' Riemen 
wird durch die Spannrolle V federnd angedriickt. 

Zum. Antriebe des Schnellschlagapparates kann man jede Art von 
Motoren verwenden. Die Dampfkraft ist die am meisten angewendete; 
es kommen bier bei Bohrungen bis zu 600-700 m Tiefe Maschinen 
mit 10-15 PS in Betracht, wenn es sich allein um den Schwengelantrieb 
handelt; mussen abel' auch noch eine Spulpumpe und ein Forderkabel 
in Gang gesetzt werden, so muB die Dampflokomobile 20-35 PS 
hergeben. 

Bei Schnellschlagbohrungen arbeitet man im Anfang mit 90 bis 
95 Huben, bei 600 m Tiefe noch mit 65-70 Schliigen/min. Die HubhOhe 
betragt ungefiihr 120 mm. 

Soll mit Diamantbohrung gearbeitet werden, so wird del' Dampf
ersparnis wegen del' Rotationswagen hiiufig von del' Welle A des Schnell
schlagapparates anstatt vom Forderkabel aus angetrieben. Es wird 
dann die Kuppelung K del' Schnellschlagwelle gelOst und dadurch del' 
Bohrschwengel abgestel1t. 

Del' Schnellschlagapparat von Heinrich Mayer & Co. 
in Niirnberg-Doos. (Fig. 233a und b.) 

Diesel' Bohrkran ist ein fill' aIle Arten des Schlagbohrens ein
gerichteter Universalapparat; man kann also mit ihm Schnellschlag
und Freifallbohrung, sowie Spul- und Trockenbohrung ausfiihren. 
Seine Hauptwelle a hat drei Lager. Von ihr aus erfolgt die Kraftuber
tragung nach del' Schwengelantriebswelle b mit zwei ausrUckbaren 
Zahnradvorgelegen, die durch die Hebel 1 bzw. 2 bedient werden; hier
durch sowie durch das Umstecken del' Pleuelstange c in eines del' vier 
Locher del' Kurbelscheibe d wird lier Gang des Schwengels e beeinfluBt. 
Ferner hat del' Schwengel zwei offene Lagerstiinder f; del' vordere ist 
fUr den kleinen Schnellschlaghub, del' hintere ffir den groBeren Freifallhub 
bestimmt. Der Schwengel macht bei 150 Umdrehungen der Rauptwel1e 

bei Freifall 37,5 Rube in del' Minute, 
bei Schnellschlag 100 Rube in del' Minute. 

Er ist ein eiserner Doppelschwengel; d. h. er besteht aus zwei 
parallelen Schwengeln, die mit einer gemeinschaftlichen Achse versehen 
sind. Die Pleuelstange greift an zwei eisernen Zugstangen g an, die 
mittels Scharnierbolzen von je zwei Pufferfedern getragen werden. 

Der Schwengelkopf triigt auf je drei Pufferfedern eine starke 
schmiedeeiserne Traverse h; an diesel' hiingt das mit Kugellagern 
und einer zweiten Traverse versehene Gelenkkettengehiinge i. AuBerdem 
dient die Traverse h dem uber den Schwengel hinausragenden Gestiinge 
als Fiihrung. 

Bansen, Tlefbohrwesen. 10 
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Die Fordertrommel k sitzt hinter der Hauptwelle; ihre Welle ist 
zweiteilig und viermal gelagert. Die rechte Halfte tragt das Antriebs
Stirnrad 1 und die Doppelexzenter-Kuppelung m. Auf der linken Wellen-

a 

b 
Fig. 233 a und b. 

Schnellschlagbohrapparat von H. Mayer & Co. 

halfte sitzen die Trommel k und die Bremsscheibe n. Die Kuppelung m 
wird nur wahrend des Ganges der Fordertrommel gebraucht, beispiels
weise wenn das Gestange hinuntergebremst wird. Wahrend der Bohr-
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arbeit wird mit Hille des Handhebels 3 das Stirnradgetriebe aus
geriickt. 

Die Lofieltrommel 0 ist senkrecht uber der Hauptwelle a unter
gebracht. Ihr Antrieb und Stillstand wird mittels der Reibungskuppe
lung p, die auf der Hauptwelle sitzt, und mittels der Zahnraduber
tragung q bewirkt. 

Von der Hauptwelle a gehen nach vorn, d. h. auf das Bohrloch zu 
die Ausriickhebel 1 und 2 fur den schnellen bzw. langsamen Gang 
der Schwengelantriebswelle b und 
der Ausriickhebel 3 fur die Fordertrommelwelle; 

nolch riickwiirts zu liegen 
der Riemenausriicker 4, 
der Ausriickhebel 5 fur die Lofieltrommel, 
der Ausriickhebel 6 zur Doppelexzenter-Kuppelung der Forder
trommel und 
der Bremshebel 7. 
In der Niihe des Bohrloches ist vorn im Schwengelbocke eine 

Gestange-Anhebe-Vorrichtung mit doppelter Seiltrommel r nebst 
Schneckengetriebe, Klauenkuppelung, Zahnradvorgelege und Handrad 
angebracht. Zum Nachlassen wird die in Fig. 114dargestellte patentierte 
NachlaBvorrichtung benutzt. 

c. Schwengel-Schnellschlagbohrapparate mit 
N achlallketten. 

Das System Thumann. (Fig. 234 und 235.) 

Die Kontinentale Tiefbohrgesellschaft vormals H. Thu
mann m. b H. in Halle benutzt eine Bohreinrichtung, die fUr Schnell
schlag und fur Freifall verwendbar ist. Der Schwengel ist zweiteilig 

o 

Fig. 234. 

und besteht aus dem Unter
schwengel a (vorderer Teil) und 
dem Oberschwengel b (hinterer 
Teil). Der Obersehwengel ist 
ein einarmiger Hebel mit den 
Lagern bei i und kastenartig 
aus . Stahlblech zusammenge
nietet. Der Unterschwengel ist 
ein zweiarmiger Hebel und auf 
dem Boeke n verlagert. 
Zwischen beiden Schwengeln ist 
die Federbatterie c eingesetzt. 

h f d Bohrapparat System Thumann (aus Ur-
d sind Gegengewic te fir en sinus, KalenderfiirTiefbohr.lngenieure). 
Ausgleich des Gestangegewichtes. 
Das Nachlassen erfolgt mittels der Kette k, die uber die Rollen p und i 

10* 
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nach dem Haspel geleitet wird; letzterer wird mit Hilfe der Schnecke 1 
und des Handrades m bedient. 

Zum Schwengelantrieb dienen die Hauptwelle q, die von der Ma
schine aus durch einen Riemen in Gang gesetzt ",ird, und die Exzenter-

Fig. 235. 
Fahrbarer Bohrapparat System Thumann. 

stange f. Bei Freifallbohrung wird f ausgehangt, die Pleuelstange e 
mit der Welle 0 verbunden und das Zahnradgetriebe q 0 eingeriickt. 
Der Schwengel a wird dann auf dem Prsllstempel h geprellt. Bei Neben
arbeiten, wie Verrohrungen, Gestangeforderung usw., wird der Unter
schwengel mit seinem Kopfende in der Richtung des bei p befindlichen 
Pfeiles nach oben geklappt. 

Das System Lapp. (Fig. 236.) 

Der Schwengelbock tragt den Schwengel i. Als NachlaBvorrichtung 
dient die Gelenkkette c, die mittels der Schlittenflilirung finder Langs
richtung des Schwengels verschoben werden kann. An ihrem hinteren 
Ende sind an der Kette c die Gegengewichte d angehangt; an ihrem 
anderen Ende tragt sie das Gestange e. Zum Nachlassen dient die Nach-
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laBvorrichtung h, die mitteIs der Stellvorrichtung n bedient wird. 
Zwischen der NachlaBvorrichtung und dem StoBfangwinkel g sind 
Federn eingeschaltet, welche die StoBe des Bohrgestanges aufnehmen 
sollen. Der Schwengelantrieb wird mitteIs einer Kurbel und Kurbel
stange bewerkstelligt. 

Fig. 236. 
Schnellschlag-Apparat System Lapp 

(aus Organ des Vereins der Bohrtechniker 1904 Nr. ll). 

Fig. 237. 
Freifall- und Schnellschlagapparat von Lapp. 

Diese Bohreinrichtung ist von Lapp durch Hinzufiigung eines 
Kurbelgetriebes (DRP. 219115) verbessert worden. Der Schwengel a. 
(Fig. 237) wi,'d ebenso wie eben beschrieben von einer liegenden oder 
stehenden Maschine b angetrieben. c ist die NachlaBkette, d das Ge-
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stangegegengewicht. AuBerdem ist nun noch das Kurbelgetriebe e 
mit dem Schwungrade f vorhanden, welches in keinerlei direktem Zu
sammenhange mit del' Antriebsmaschine steht, sondern von ihr auf dem 
Umwege tiber den Schwengel a und die Pleuelstange g in Gang gesetzt 
wird. Die Umdrehungszahl des Schwungrades f ist z\veckmaBig hoher 
als die der Kurbel e. Dieses Getriebe solI sozusagen nur als Regulator 
dienen und hat folgende V orteile: 

1. Der Apparat kann ftir Schnel1schlag und Freifall verwendet 
werden. 

2. Bei Freif",ll tritt haufig ein heftiger, schadlicher Schlag auf die 
Antriebsvorrichtung ein, wenn der Meillel z. B. im weichen Gebirge, 
beim Nachbohren usw., keinen oder nur geringen Widerstand findet. 
Auch wird die Steuerung dadurch erschwert. Das Kurbelgetriebe hebt 
diesen Schlag auf und sichert den genauen Gang der Betriebsdampf
maschine. 

3. Die Hubzahl der Freifall-Bohranlage (hOchstens 45-50) kann bis 
zu del' von Schnel1schlagbohrungen vergroBert werden, natiirlich unter 
gleichzeitiger Verringerung der HubhOhe. 

4. Das Kurbelgetriebe tibt eine ausgleichende Wirkung auf die 
Last des Bohrzeuges aus; das Gestangegewicht braucht nicht mehr so 
peinlich genau wie bei anderen Freifalleinrichtungen ausgeglichen zu 
werden. 

D. Schwengel-Schnellschlagbohrapparate mit 
N achla13seil. 

Das System "Expre13" von Albert Fanck & Co. 
in Wien. (Fig. 238.) 

Der Schwengel a, dessen Drehpunkt bei b liegt, erhalt seinen 
Antrieb von der Maschine aus durch einen Riemen c, eine Riemen
scheibe d und eine Zugstange (Kurbelstange) e. Die Riemenscheibe liegt 
auf der Exzenterwelle f, deren Exzentrizitat je nach den Betriebsver
haltnissen geandert werden kann. Das N achlaBseil g geht vom Haspel h 
tiber.die Leitrolle i und die auf dem Schwengelkopfe untergebrachte 
Kopfscheibe zum Bohrloche. Letztere ist mit Riicksicht auf die Neben
arbeiten auf dem Schwengelkopfe verschiebbar. Das Nachlassen wird 
mittels der Schnecke I und des Handrades ill bewerkstelligt. Die Feder
batterie (Ausgleichsfeder) n liegt in einem Gehause, das etwa unter der 
Mitte des Kraftarmes angebracht ist; tiber und unter dem Federge
hause sind Gelenke 0 bzw. p vorhanden. Die Spannung der Federn 
wird je nach dem Gewichte des Bohrzeuges mit Hilfe der Spindel q und 
des Handrades r geandert. Die Federbatterie hiln dem Motor das Ge
stange anzuheben und erleichtert die Umkehr der Schwengelbewegung. 
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Fig. 238. 
Schnellschlagapparat 

System Express. 

Fig. 239 a. Express-Dampfbohrkran, Type I, II, III zum Herstellen von 
Bohrlochern bis auf 1500, 1000 und 500 m Tiefe. 

151 



152 Das Schnellschlagbohren. 

Fig. 239 b. 
Express.Dampfbohrkran, Type I, II, III zum Herstellen von Bohrlochern 

bis auf 1500, 1000 und 500 m Tiefe. 

Del' MeiBelhub ist gleich dem doppelten Kurbelhube, weil ja die 
beiden von del' Kopfrolle ausgehenden Strange des N achla13seiles ge
hoben und gesenkt werden. Die Schlagzahl betragt bis zu 250jmin. 

Die Expre13apparate werden je nach del' Bohrlochstiefe und den 
vorhandenen Antriebskraften fiir Hand- und Motorantrieb gebaut. 
Die Figuren 150, 239a und b, 240, 241 zeigen verschiedene derartige 
Apparate. 



Seilschlag-Bohrapparate. 

E. Seilschlag-Bohrapparate. 
(B ohr ka bel winden.) 

Das System Lapp. (Fig. 242a und b.) 

153 

Auf der von der Maschine aus angetriebenen Hauptwelle sitzen 
vier Scheiben s, s', s", s"'. s" ist die Leerlaufscheibe; s' sitzt fest 
auf der Welle und treibt mittels der Zahnrader z' und z" die Forder
winde Pan. s und S"' sitzen auf einer besonderen Biichse, die sich lose 

Fig. 240. 
Express.Bohrkran fiir Tiefen bis 300 ill. 

auf der Hauptwelle dreht ; sie dienen ZUlli Antrieb der Kurbelwelle K 
und des Rotationswagens. Das Bohr- und Forderseil liegt auf der Seil
trommel P und geht von dort unter der auf K sitzenden Scheibe R 
zur Turmscheibe und ZUlli Gestange. Wird die Kurbelwelle K durch_den 
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von s kommenden Treibriemen in Dmdrehung versetzt, dann erteilt sie 
dem Seile und dem daran hangenden Gestange die Auf- und Abbewegung. 
Um doppelten Hub zu erhalten, wird neuerdings unter P noch eine be-

Fig. 241. 
Express-Handbohrkran Nr. V fUr Tiefen bis zu 80 ill. 

sondere Dmleitungswelle angebracht ; das Seil geht dann liber Scheibe R 
der Welle K und unter der losen Scheibe der Dmleitungswelle nach den 
Seilscheiben in der Turmspitze. Zum Zwecke des Nachlassens wird die 
Trommel P wie bei allen Bohrapparaten mittels Schneckengetriebes 
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gedreht. Zum Aufholen des Gestanges wird P von der Hauptwelle aus 
mit den Zahnradern z' und z" angetrieben. Beim Nachlassen wird 
der Treibriemen auf s" geriickt; es ist also Leerlauf vorhanden. Zur 
Bremsung der Trommel sind zwei zusammenwirkende Bremsen B und 
Bl vorhanden. 

AuBerdem ist an dem Bohrapparate noch ein Lofielliaspel St an
gebracht, der von der Reibungsrolle Fe mittels Zahnradgetriebes in 

Fig. 242 a. 
Seilschlag.Bohrapparat, System Lapp. 

Gang gesetzt und mit einer FuBbremse Fb gebremst wird. 
Bei Diamantbohrung wird der Riemen auf s'" geri.ickt; dann wird 

nur die Scheibe s angetrieben, nicht aber die Hauptwelle. Von s aus 
geht ein zweiter Riemen zum Rotationsapparate. 

Zum Zwecke der Beforderung wird die Bohrwinde auf einen be
sonderen Wagen gehoben (Fig. 242 a), beim Bohren dagegen auf ein 
starkes Fundament (Fig. 242 b) aufgesetzt 

Die Bohrwinde (DRP. 220210) von Albert Gerlach 
in N ordhausen. (Fig. 243.) 

Die Seiltrommel c hat auf der einen Seite der Welle eine Band
bremse r, auf der andern ein Klinkwerk f. Von ihr aus geht das Seil 
tiber die Turmseilscheibe nach dem Bohrloche und tragt das Gestange 
mit dem Meille!. Die Trommel c wird vom Motor M aus mittels eines aus-
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rflekbaren Riementriebes und des Reibungsvorgeleges b 1 b angetrieben. 
Das Reibungsl'ad b 1 sitzt auf einer Welle a, die in senkrechter Richtung 
verschiebbar i'lt und durch 

Druckfedel'l1 d nach unten ge- bhf-§i~;!:;;==T~~~ 
drfickt wird, a treibt durch .A-9-
Zahnrader eine Welle tan, deren r' M 

Lager mit denen von a fest ver- c- - c 
bunden sind; wenn sieh also a 
hebt oder senkt, so muB t die
selbe Bewegung mitmachen. Auf 
t sitzen zwei Daumenseheiben h , 
die auf der Welle mit Hilfe eines 
Handhebels k seitlich versehoben 
werden konnen. Unter den 
Daumenscheiben sind zwei feste 
Anschlage i angebraeht. Bei 
jeder Umdrehung von t stoBen 
die Daumenseheiben h an diese 
Anschlage; dabei werden t und a 
angehoben; b 1 kommt dann auBer 

l SchniHC-JJ 

Fig. 243. 
Bohrwinde von Albert Gerlach 

(aus Gliickauf 1910 Nr. 14). 

Eingriff mit b; es fehIt also der Antrieb fiir die Seiltrommel c; der MeiSel 
faIlt frei, und das Seillauft von del' Trommel cab. Sobald die Daumen
scheiben die Anschlage i verlassen haben, werden die Wellen t und a von 
den Federn d wieder nach unten gedruekt; das Reibungsvorgelege b 1 b 
wird dadurch wieder eingerfickt, das Seil auf der Trommel aufgewickeIt 
und der MeiSel angehoben. Werden die Daumenscheiben h mittels des 
Handhebels k seitlich verschoben, so trefl'en sie bei ilirer Drehung die 
AnschHige i nicht; infolgedessen kann das Reibungsvorgelege nicht aus
geschaltet werden, und die Seiltrommel e holt nun das Seil standig auf; 
d. h. sie dient als Winde. Zu beiden Seiten von c sind die zweiarmigen 
Hebel p drehbar gelagert. Die nach oben gerichteten Hebelarme sind mit
einander dureh eineQuerstange n verbunden, auf der die Seilffihrungsrolle 
m verschiebbar ist. Durch dieseRollem ,drddasBohrseiletwasgeknickt. 
Ferner ist an dem nach oben geriehteten Arme des einen Hebels p das 
bewegliche Ende des Bremsbandes r befestigt. Die wagerecht nach rechts 
gehenden Arme der Hebel p liegen an der Welle a an und werden durch 
Federn q beeinfiuBt. Diese dienen sowohl als Druckfedern als aueh als 
Zugfedern. Wenn namlich beim Auftrefl'en des Bohrers auf del' Sohle 
die Spannung des Seiles I nachlaBt, dann werden die wagerechten Hebel
arme von p dureh die Federn q nach unten gezogen; die aufwarts ge
richteten Hebelarme dagegen schlagen dann naeh reehts, und das an 
ihnen angebrachte Bremsband bremst die Seiltrommel c; es wird also 
ein weiteres Ablaufen des Seiles von der Trammel verhfitet. Wenn ander 
seits beim Abteufen des Bohrloches del' MeiBelliub immer groBer wird, so 
wird der Schlag des Bohrseiles ebenfalls wachsen, und es wird versuchen, 
sieh bei m gel'ade zu strecken; dadurch aber werden die aufwarts ge 
richteten Hebelarme von p nach links unten gedri.'tckt; die Welle a 
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wird von den wagerechten Hebelarmen angehoben und das Reibungs
vorgelege b I b ausgeriickt; die Trammel c wird £rei, und es liiuft so viel 
Sei! ab, bis der MeiBel ,vieder die vorgeschriebene Hubhtihe hat. 

Fig. 244 zeigt denselben Apparat auf einem Fahrgestell mit ab
nehmbarem Kranausleger und Antrieb durch einen Explosionsmotor. 

Fig. 244. 
Bohrwinde von Albert Gerlach. 

Die Simplex-Bohnvinde von C. Reez Nachfolger 
in Peine. (Fig. 245.) 

Die Kurbel h setzt .eine dreiarmige Schwinge g in Gang. An dem 
einen Arme derselben sitzt die Schlagrolle e, von der das Gestiinge durch 
Vermittelung des Bohr- und Ftirderseiles b in Auf- und Niedergang ver
setzt wird. Das Sei! geht von dem Haspel d liber die eine Turmscheibe c, 
unter der Unterflasche a durch, an welcher mittels Hakens oder Fahr
stuhles das Bohrzeug hangt, nach der zweiten Turmscheibe c und von 
da unter der Schlagrolle e nach der federnden Ausgleich- und NachlaB
Kontrollvorrichtung f, an der es befestigt ist. i ist eine Federausgleichung, 
die bei Teufen von mehr als 150 m benutzt wird. Sie faBt am Gegenarme 
der Schwinge g an und soIl die Schwankungen aufheben, welche durch 
die einseitige Inanspruchnahme des Kurbelgetriebes entstehen; dadurch 
wird auch der Kraftaufwand auf ein geringeres MaB herabgedriickt. 
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Zum Zwecke des Nachlassens ist die Trammel d mit einem Schnecken
getriebe versehen. 

Die Simplex-Apparate werden in 4 GroBen hergestellt: 
Nr. 1 ist ein Handbohrapparat fiir Tiefen bis zu 150 m, 
Nr.2 ist ein Flachbohrapparat fur Tiefen bis zu 300 m, 
Nr.3 ist ein Tie£bahrapparat fUr Tiefen bis zu 800 m, 
Nr.4 ist ein schwerer Tie£bohrapparat fUr Tie£en bis zu 1500 m 

und dariiber. 
Die FigUren 246 a-d 

zeigen den Bohrapparat 
Nr. 4 von allen 4 Seiten. 
Er ist noch alterer Bauart; 
denn es £ehIt die Schlag
rolle; das Seil geht also 
bei ihm von der NachlaB
vorrichtung f unmittelbar 
nach oben; die Kontroll
vorrichtung ist an der 
Schwinge g befestigt, 
wahrend bei den neueren 
Apparaten die Schlagrolle 
an der Schwinge sitzt. 
Die Einzelteile sind auch 
in diesen Figuren mit den
selben Buchstaben bezeich
net wie in der Figur 245. 

Wahrend des Bohrens 
ist dieBremse k mittels der 
Spindel I maBig angezogen, 
um den NachIaBschnecken
trieb m zu entlasten; 
darum ist das N achlassen 
Ieicht zu bewerkstelligen. 

Die SchIagvorrichtung 
kann jederzeit mitteIs einer 
Reibungskuppelung ein
und ausgeriickt werden. 

Fig. 245. 

Bohrwinde von C. Reez Nachf.-Peine. 
(Prinzipskizze). 

Zum Aufholen des Gestanges sind zwischen der Trommelwelle 
und der Vorgelegewelle (Kurbelwelle) zwei trbersetzungen vorhanden, 
die je nach der GroBe der Last und der gewiinschten Fordergeschwindig
keit eingeriickt werden; sie sind mit Klauenkuppelungen versehen 

Die Hubhohe wird durch Umstecken der Kurbelstange oder der 
Schlagrolle zwischen 100-220 mm verstellt. 

Ob richtig nachgelassen, d. h. ob die Hubhohe wahrend des Bohrens immer 
richtig innegehalten wird, erkennt man an der schon erwahnten NachlaB-Kontroll
vorrichtung f, die in Fig. 247 noch besonders dargestellt ist. Das Bohrseil greift 
am Biigel a dieses Apparates an, der mit einer Briicke b versehen ist. Die Briicke 
ist gegen das Widerlager c abgefedert, welches eine Schraubenspindel mit den 
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Fig. 246 a. 

Fig. 246b. 

Simplex-Bohrwinde von C. Reez Nachf.-Peine. 
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Fig. 246 c. 

Fig. 246d. 
Simplex.Bohrwinde von C. Reez Nachf., Peine. 

Bansen , Tiefbohrwesen. 11 



162 Das Sehnellschlagbohren. 

verstellbaren Muttern k, und k2 tragt. Die letztere ist mit den Anschlagen 1 und 2 
und mit den Zeigerhebeln z" Z2 versehen. Wenn die Briicke b sich aufwarts bewegt, 
mull sie stets auf den Anschlag 1 auftreffen, worauf der Zeigerhebel z, ausschlagt. 
Schlagt aber auch Hebel Z2 aus, so ist dies ein Zeichen dafiir, daB der Hub zu 
gering ist, d. h. also, daB zu stark nachgelassen wurde. Schlagt auch .z, ni?ht aus, 
dann ist der Hub zu groB, d. h. es muB nachgelassen werden. Urn die Wrrkungs· 
weise dieser Vorrichtung zu verstehen, soll.zunachst das Verhaltnis zwischen 
Kurbelhub und der Bewegung des Gestanges untersucht werden (siche auch S. 53). 

k~-=m~:i!!tltJIiji--" 
Spie/rauITI./iir den 

Entlpunld dBS 
Feelerungsweges 

zur Schlagrolle 

Fig. 247. 
N achlaB· Kontrollvorrichtung. 

S 3 5 

Fig. 248. 
Schematische Darstellung der MeiBel
bewegung bei der Simplex-Bohrwinde. 

Fig. 249. 

~ 
I 
I 
l.-Bohrsei/ 
I 
I 
I 
I 
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Gewichtshebel fiir Diamantbohrung. 

Der kreisformigen Bewegung des Kurbelzapfens entspricht ein theoretischer Ge
stangehub von der Hohe des Kurbelkreisdurchmessers, also gleich dem Durehmesser 
1-3 in Fig. 248. In den Punkten 1 und 3 fangt die Auf· und Abbewegung des 
Gestanges an; an den Punkten 2 und 4 hat das Gestange die groBte Geschwindigkeit. 
Doch ist dies nur in der Theorie der Fall, wahrend in der Praxis die Gestangebe
wegung infolge der Federung anders ausfallt. Der MeiBel schlagt schon auf, 
weun benn Abwartsgange der Punkt 6 erreicht ist. \Veil der MeiBel von da an auf 
der SohIe aufsteht, wird das Seil entlastet, und die Federn von f dehnen sich aus, 
bis die Kurbel auf Punkt 1 angekommen ist; daml werden sie wieder zusammen
gedriickt. Der MeiBel wird aber erst mitgenommen, wenn die Kurbel den Punkt 5 
erreicht hat. 

Aus diesem Federungswege 6-1-5 laBt sich ohne weiteres bestimmen 
1. die Lage des Auftreffpunktes 6, 
2. die Auftreffgeschwindigkeit des MeiBels und somit 
3. seine Schlagwirkung. 

Soli mit Diamantkrone gebohrt werden, so werden die Pleuelstange und die 
Schwinge abgenommen; anstatt dieser letzteren wird ein Hebel (Fig. 249) mit 
Gewichtsbelastung eingesetzt. 



Seilschlag-Bohrapparate. 163 

Das System Pattberg. (Fig. 250.) 

Die Zeche RheinpreuBen hat nach dem System ihres Direktors 
Pattberg DRP. 104158 eine groBere Anzahl von Bohrungen bis 600 m 
Tiefe hergestellt. Das Bohlseil ist bei diesem Apparate auf einer Trommel 
aufgewickelt, die von del' Hauptwelle e aus durch eine Schwinge und die 
daran sitzende Pleuelstange k in schwingende Bewegung versetzt lVird. 
Die Pleuelstange greift nicht unmittelbar am Trommelumfange, sondel'll 

Fig. 250. 
Seilschlagapparat System Pattberg (aus Gliickauf 1901 Nr. 35). 

an einem Bande ban, das um das Schneckenrad I' gelegt ist; dieses Rad 
I' ist Init del' Trommel fest verbunden. Das Nachlassen des Seiles wird durch 
Drehen der Schnecke a bewirkt, die in das Schneckenrad I' eingreift. 
SolI das Gestange aufgeholt werden, so wird die Schnecke a um ein Gelenk 
herumgeklappt, so daB sie Init dem Schneckenrade nicht mehr in Eingriff 
ist. Es wird nun je nach del' GroBe del' zu hebenden Last und del' ge· 
wUnsch ten Fordergeschwindigkeit eines del' beiden Zahuradgetriebe ein· 
geriickt, welche auf del' VorgelegewelIe e1 sitzen. Beim Einlassen des 
Gestanges wird die Bandbremse x benutzt. Zum Ausgleich des Gestange
gewichtes dient del' Dampfpuffer C, dessen Pleuelstange gegeniiber der 
Pleuelstange k am Bande b angreift. 

ll* 
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Das System "Rapid" 
der Commandit-Gesellschaft fUr Tiefbohrtechnik und Motol'enbau 

Trau zl & Co. VOrIn. Fauck & Co., Wien. (Fig. 251). 

Das Gestange a hangt an der Bohrkette (NachlaBkette) b. Sie wird 
nach: dem Haspel c fiber die Kopfscheibe d und fiber die Scheiben e, 
fund g 'gefiihrt. f hat den Namen Kurbelscheibe; sie sitzt z. B. auf 
einem Kurbelzapfen von entsprechender Exzentrizitat. h ist die Riemen
scheibe, die von der Lokomobile aus mittels Riementriebes die Haupt

welle und somit den Bohr
kran in Gang setzt; sie ist 
recht schwer gehalten, weil 
sie als Schwungrad dienen 
soIl, um die schadlichen Wir
kungen zu mildern, die mit 
dem stoBweisen Gange des 
Gestii,nges verbunden sind. 
Die Kopfrolle d wird bei 
N ebenarbeiten, z. B. bei der 
Gestangeforderung, auf ihrer 
Achse seitlich verschoben. 
Die Gestangeforderung wird 
mit der Fordertrommel i be
werkstelligt, welche mittels 
Spannriementriebes ahnlich 
wie beim kanadischen Bohr-

Fig. 251. verfahren von der Hauptwelle 
Rapid.Bohrkran (Prinzipskizze). aus angetrieben wird. Die 

Spannrolle k wird zu diesem 
Zwecke durch den Hebel 1 an den Treibriemen angedriickt. N eben list 
noch ein zweiter Handhebel angebracht, mit dem die Bremse bedient 
wird. 

1m allgemeinen wird mit Spfilbohrung gearbeitet. Die HubhOhe 
betragt dann bis 80 mm bei 100-120 Schlagen/min. Doch ist auch 
Trockenbohrung moglich. Um hierbei den Schmant aufzuwirbeln, 
wird bei 80-90 SchIagen/min. mit 180-200 mm HubhOhe gea.rbeitet. 
Ab und zu wird die HubhOhe bis zu 320 mm bei 50-70 Schlag en/min 
gesteigert. Bei Trockenbohrung muG in das Gestange eine Rutschschere 
eingeschaltet werden. Auch kann an den Rapid-Bohrkranen kanadisches 
Bohrzeug verwendet werden. Wegen der fehlenden Spulung ist dann 
ein besonderer Loffelhaspel notig, der von der Hauptwelle aus mit einem 
Spannriemen oder mit ausrUckbaren Reibungsradern angetrieben wird. 

Die Bohrkrane werden je nach der zu erreichenden Lochtiefe, d. h. 
nach dem angenommenenHochstgewicht des Bohrzeuges in verschiedenen 
Stiirken geliefert, die nachstehend angefiihrt sind. 
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______ Nr_·I! 4 I 3 12 I 1 1 0 

Gewicht des Bohrzeuges in kg 1200 I 1800 I 3000 I 4500 I 6000 

Je nach dem Verwendungszwecke werden zwei verschiedene Typen 
angefertigt, und zwar 

1. die Normaltype und 
2. die Naphtha-Type. 

Es kommt bei diesen Typen darauf an, ob 
1. ausschlieBlich oder doch in groBerem Umfange Spul-, d. h. Schnell

schlagbohrung zur Anwendung kommen solI, oder ob 
2. auch in groBerem Umfange mit verschiedenen Ruben und trocken 

gebohrt werden muB; 
3. ob der Bohrkran auch andere Dienste, z. B. Probepumpen beirn 

Bohren auf Flussigkeiten, verrichten muB, und 
4. ob die Verrohrung gleichzeitig wahrend der Bohrarbeit standig 

nachgefiihrt wird; denn hierbei wird der Flaschenzug stetig in Anspruch 
genommen. 

Die Normal-Type. (Fig. 252 und 253). 

Die Normal-Type wird fUr Bohrungen auf Kohle, Erze uitd SaIze verwendet, 
also iiberwiegend fUr Schnellschlagarooit, bei der gespiiIt wird; sie solI nur ab und 
zu zum Trockenbohren brauchbar sein. Das Geriist ist einfach, aber kraftig; 
es besteht aua zwei symmetrischen Gestellbooken, zwischen denen vorn in der 
Mitte das Bohrloch liegt. 

Die Hubhohe wird durch Auswechseln der Hauptwelle geregelt; zu diesem 
Zwecke gehort zu jedem Kran eine Exzenterwelle fUr den beim SpiiIbohren benutz
ten kleinen Hub von 80 mm und eine gekropfte Welle fUr den groBeren Hub beim 
Trockenbohren. Die auf der Hauptwelle sitzenden Riemenscheiben sind gleich
zeitig Schwungrader; sie und die Kurbelscheibe werden zweiteilig ausgefiihrt, 
um sie schnell abnehmen zu kounen, namentlich aber um Schwierigkeiten heim 
Abkeilen von der Welle zu vermeiden. 

Die Naphtha-Type. 
Das Gestell ist breiter als wie bei dem Normaltypus; denn es miissen auf ihm 

zwei Seiltrommeln - die Bohrseiltrommel und die Flaschenzug- und die LOfiel
trommel - untergebracht werden. Das eine Ende der Hauptwelle tragt die An
triebsscheibe; an dem anderen Ende sitzt ein Zapfen, auf den die Kurbelscheibe 
£rei aufgesteckt wird. Hubanderungen werden durch Verstecken des Kurbel
zapfens bewirkt, und zwar benutzt man 

80 mID Hub fUr SpiiIbohrung, 
320 mm Hub fUr Trockenbohrung und 
500 mID Hub fUr zeitweilig vorkommendes Pumpen usw. 

Das System der Internationalen Bohrgesellschaft. 
Die Internationale Bohrgesellschaft A.-G. in Erkelenz 

baut neuerdings einen Bohrapparat, bei welchem das Gestange durch 
Vermittlung eines Selles in Bewegung versetzt wird. Der Apparat ist 
fUr die Bohrarbeit mit einem Explosionsmotor versehen, der von der 
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Oberurseler Motorenfabrik bezogen wird. FUr den Transport von einer 
Borustelle zur anderen werden dagegen Pferde bzw. die landesiiblichel1 

Fig. 252. 
Rapid-Bohrkran, Normaltype. 

Fig. 253. 
Rapid-Bohrkran, Normaltype. 

Zugtiere benutzt; von der automobilen Fortbewegung ist Abstand ge
nommen worden, weil Hingere Transporte fast immer durch die Bahn 
erfolgen; fiiI' kiirzere Wege lohnt sich aber der automobile Betrieb nicht, 
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weil er meistens nur einen Tag lang gebraucht wird, dann aber lange Zeit 
unbenut~t bleibt. Bei dem dargestellten Apparate (Fig. 254) sind auf 
einem kriiftigen eisernen Rahmen aIle fUr die Bohrarbeit notwendigen 
Maschinen untergebracht; die eigentlichen Bohrwerkzeuge, also Meillel, 
Gestiinge, Rohre usw. werden auf einem besonderen Wagen nachgefahren. 
Die Rader haben breite Kranze, um ein Einsinken im weichen Boden 
zu verhiiten. Der unmittelbar liber dem Vordergestell des Wagens an
gebrachte Motor hat 8 PS und kann mit den meisten fiftssigen Brenn
stoffen ",ie Benzin, Petroleum usw. betrieben werden. Das Kfthlwasser 
fiir ihn befiIldet sich in einem besonderen Behalter auf dem Wagendache. 
DieHauptwelle wird vom Motor durch Riementrieb in Gang gesetzt; von 
ihr aus gehen drei weitere Riemeniibertragungen zur Fordertrommel 
zur Schliimmtrommel und zum Schlagmechanismus. Die beiden 
Trommeln werden durch Anpressen von Spannrollen an die 
entsprechenden Riementriebe in Gang gesetzt; fUr den Schlagapparat 
hat man diese Kuppelung nicht wahlen wollen, sondern hat die Kraft
libertragung mitt.els einer festen und einer losen Riemenscheibe ge
wah It. 

Die Fordertrommel liegt liber del' Hauptwelle und ist noch 
mit einer VorgelegewelIe versehen; diese Vorgelegewelle ist mit einem 
Handrade ausgernstet, um das Bohrzeug auch mit Menschenkraft 
heben zu konnen, falls del' Motor einmal versagen sollte. 

Die Schlammtrommel Iiegt in gleicher Hohe mit der Forder
trommel am hinteren Ende des Gestellwagens. 

Die Schlagbewegung des Bohrzeuges wird dadurch erzielt, daB 
das Forderseil von der Trommel liber eine Rolle geffthrt wird, welche 
exzentrisch an einer rotierenden Scheibe sitzt. Die Seilrolle hat im Augen
bIicke des Niederganges der Scheibe etwas Voreilung, so daB das Bohrzeug 
die Bohrlochssohle im Freifall trifft. 

Anstatt des Bohrturmes ist ein Geriist von angemessener Hohe angebracht, 
welches beirn Transport umgelegt wird. Zum Schutze gegen die Unbilden der 
Witterung besitzt der Gestellwagen ein Wellblechdach; an dieses konnen noch 
Zeltbahnen angeschlossen werden, welche bei del' Arbeit ausgespannt sind, beirn 
Transport abel' zusammengerollt werden. Es kann mit diesem Apparate nach Be
lieben trocken oder mit Spiilung gebohrt werden. FUr den letzteren Fall ist eine 
Spiilpumpe erforderlich, die mit Handantrieb versehen ist und seitlich aufgestellt 
wird; doch kann auch auf dem Fahrgestelle selbst eine Rotationspumpe angebracht 
und von der Hauptwelle a aus angetrieben werden. 

Del' Apparat ist namentlich fiir Bohrlocher von 60-80 m, notigenfalls 
auch bis 100 m Tiefe bestirnmt. Er kann durch Einschaltung eines Rotations
apparates fiir Diamantbohrung passend gemacht werden und eignet sich dann 
ebenfalls zum Bohren bis auf 100 m Tiefe. 

Schwengel-Seiltie£bohrapparat von H. Thumann. 
Bei dem Schwengel-Seiltiefbohr-Apparat del' Kontinentalen 

Tiefbohrgesellschaft m. b. H. vorm. H. Thumann in Halle a. S. 
wird das Bohrgestange nicht unmittelbar durch den Schwengel, sondern 
durch Vermittlung eines Seiles in Gang gesetzt, weches von dem 
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Fig. 254, Fahrbarer Seilschlagapparat der T. B. G. 
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Schwengel aus tiber die Turmrolle gefiihrt wird. Bei diesel' Bohrein
richtung werden zwei besondere Seile benutzt, ein Bohr- odeI' Schlagseil 
und ein Forderseil. Man hat dadurch den scheinbaren Nachteil in Kauf 
nehmen mussen, zwei Seile zu besitzen, ist abel' VOl' DnHillen bessel' ge
Schi'Ltzt; denn beim Fordern des Bohrzeuges muB man immer gute 
Seile haben, damit nicht etwa bei einem Seilbruche das Gestange auf 
groBe Tiefen absturzt. Durch die groBen Erschi'Ltterungen und StoBe, 
die beim Bohren eintreten, wird ein Schlagseil sehr schnell abgenutzt 
und infolgedessen unsicher. ReiBt es wahrend del' Bohrarbeit, so kann 
das Gestange nicht tief fallen, del' Schaden also nicht groB sein. Ferner 
kann man abgelegte Forderseile immer noch als Bohrseile benutzen. 

Del' Bohrschwengel ist meistens ein einarmiger Hebel D (Fig. 255 
und 256) und am Kopfe mit einer losen Rolle M versehen; er wird von 
del' Kurbelwelle L aus durch eine Kurbelstange angetrieben. Das Schlag
seil K geht von del' NachlaBtrommel E uber M nach del' Turmscheibe 
und von dort zum Bohrloche. Das Forderseil Jist auf der Seiltrommel H 
aufgewickelt. 

Die Bohrapparate sind fi.'Lr klein en und groBen Hub geeignet, 
so daB man das Bohrverfahren den angetroffenen Gebirgsschichten an
passen kann. Bei Schnellschlagbetrieb wird mit 0,lO-0,16 m Hub 
und 80-140Schlagenjmin gearbeitet, wahrend man bei Freifallbohrungen 
0,60 m Hub und 30-40 Schlage/min anwendet. Zum Ausgleich del' 
Gestange- und Bohrzeuglast bringt man bei kleinen Bohrtiefen am 
Bohrhebel Gegengewichte odeI' Gegenfedern an, die am Angriffspunkte 
der Last angreifen und ihrer Richtung entgegenwirken; bei groBeren 
Teufen und groBerem Durchmesser, also uberhaupt bei schweren Lasten, 
wird del' Gewichtsausgleich durch gespannten Dampf, PreBluft usw. 
erzeugt; diesem Zwecke dient del' Ausgleichzylinder C. 

Es kann sowohl mit Spulung als auch trocken gebohrt werden. 
Nach Abkuppelung der Antriebsvorrichtung L fiir den Bohrschwengel 
kann im Bohrturme ein Rotationsapparat aufgestellt und dann mit del' 
Diamantkrone gebohrt werden. Als besonderer Vorteil dieses Bohr
apparates wird angegeben, daB alle Teile einzeln fiir sich bezogen und 
einzeln im Bohrturme aufgestellt werden konnen. So kann man als 
Forderwinde jede beliebige normale Winde benutzen und braucht bloB 
t'Lber ihr auf dem eisernen Rahmengestell odeI' auf dem Balkenroste 
des Bohrturmfundaments den Bohrhebel anzubringen. Del' Antrieb 
fur den Bohrhebel, del' Dampfausgleich-Zylinder C, die NachlaBvor
richtung E, die Spulpumpe und aIle sonstwie gebrauchten Maschinen 
konnen j ede fur sich an del' gerade passenden Stelle des Bohrturmes 
untergebracht werden. Darum laBt sich diesel' Bohrapparat in seinen 
Einzelteilen auch in unwegsamen Gegenden leicht weiterbefordern. 

Ganz besonders wird abel' hervorgehoben, daB del' Platz zwischen 
del' Bohrlochsmundung und del' Turmrolle vollkommen frei und un
versperrt ist, daB man also mit Rohrstrangen arbeiten kann, die del' 
ganzen Bohrturmhohe entsprechen, was unmoglich ist, wenn man das 
Gestange unmittelbar vom Schwengel aus antreiben wi.'trde. 
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Fig. 255. 

Fig. 256. 
Fig. 225 u. 256. Seil- und Schlagapparat Thumann. 
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Seil-Schlagbohl'appal'at "N ol'dhausell". 
Die Deutsche Tiefbohr-Aktiengesellschaft in Nordhausen 

verwendet neuerdings bei ihren Bohrungen nicht mehr so haufig ihren 
Schwengel-Schnellschlag-Apparat, als wie ihr neues Seil-Schlagbohr
system Hi.r Gestangetiefbohrungen. Dieses ist in Fig. 257 schematisch 
dargestellt. Del' Schwengel S, hier Turmhebel genannt, sitzt in der La
terne des Bohrturmes und ist infolgedessen nul' sehr kurz. Er setzt das 
Gestiinge durch Vermittlung des Forderseiles F in Gang, welches von 
der Seiltrommel Tuber 
die Turmscheibe C und 
die Zwischenrolle Rbis 
zum Turmhebel gefii.hrt ist. 
An der Zwischenrolle R ist 
das Gestange vermittels 
eines leicht drehbaren, 
mit Kugellagern versehenen 
Wirbels angehangt. Die 
Fordertrommel T ist mit 
einem Schneckengetriebe N 
ausgestattet, welches durch 
ein Handrad H ange-
trieben wird; es dient zum Gesftinge 

N achlassen des Gestanges 
und kann beim Fordern 
ausgeri.ickt werden. 

Der Antrieb des Schwen
gels erfolgt von der ge
kropften 1'riebwelle A aus 
unter Vermittlung del' 
Pleuelstange p,derSch winge 
B und des Schlagseiles s. 
Die Sch winge ist bei w 
drehbar gelagert. Als Ge-

Fig. 257. 
Seilschlagapparat System Nordhausen 

(Prinzip-Skizze ). 

wichtsausgleich dient der Dampfzylinder D, der mit der Schwinge 
durch die Druckstange z verbunden ist. W 0 kein Dampf vorhanden 
ist, benutzt man PreBluft-Ausgleich, bei kleineren Bohrungen auch 
Gegenfedern. 

Das Schlagseil kaml in die verschiedenen Locher 1-4 del' Bohr
schwinge eingehangt worden; dadurch wird der Hub geregelt. Die 
Zwischenrolle R verringert diesen Hub statisch auf die Hiilfte des 
Schwengellmbes; doch wird er infolge der dynamisch-elastischen 
Wirkung del' beiden Seile wieder bedeutend vergroBert. 

Die in Betracht kommenden Hubhohen schwanken zwischen 150 
bis 450 mm; diese letztere genugt auch vollstandig fill Freifallbohrungen, 
zumal da ja del' Hub infolge der Elastizitat der Seile noch vergroBert 
wird. Ganz besonders ist der Bohrapparat fur Spiilschnellschlagbohrung 
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bestimmt; es wird hier rhit groBerem Rube und geringerer Sehlagzahl 
als bei Sehwengelbohrapparaten gearbeitet, und zwar von Tage aus mit 
65-75 Sehlagen/min, wahrend in Tiefen zwischen 700-900 m noeh 
50-60 Sehlage/min bei 15- 25 em RubhOhe gemaeht werden. 

Soll der Bohrer um einen groBeren Betrag von der Sohle abgehoben 
oder zu Tage gezogen werden, so riiekt man das NaehlaBsehneeken
getriebe N aus, stellt die Antriebswelle A ab und holt das Gestange mit 
der Fordertrommel T auf. 

Die Vorteile dieses Bohrapparates sind nach Angaben der DTA. folgende: 
1. Die anhaltend giinstige Schlagwirkung beim Schnellschlagbohren mit 

steifem Gestange bis auf die griiBten Bohrtiefen. In Tiefen bis etwa 600 mist der 
Seilschlagapparat dem Schwengelschnellschlagapparate gleichwertig. Bei Uber
schreitung von 600 m Tiefe sinkt aber die Leistung der Schwengelbohrapparate 
sehr schnell, und es treten gleichzeitig Gestangebriiche ein, so daB der Betrieb un
sicher und unregelmitBig wird. Beim Seilschlagapparate geht aber der Betrieb 
bis auf Tiefen von 1200 m ruhig und regelmaBig weiter; eine Verringerung der 
Bohrleistung zeigt sich erst bei mehr a1s 800 m Tiefe. 

2. Infolge der Elastizitat der Seile und der genau einstellbaren NachlaB
vorrichtung wird das Gestange derart in Spannung und guter Federung erhalten, 
daB Gestangebriichen wirksam vorgebeugt ist. 

3. Die Seilschlagbohranlage kann ohne Nachteil mit bedeutend griiBeren 
Gestangegewichten arbeiten a1s die Schwengelbohranlagen. Man kann infolgedessen 
beim Schnellschlagbohren starkere und schwerere Gestange verwenden, wodurch 
die Bohrleistung erhiiht und die Bruchsicherheit vergriiBert wird. 

4. Die Seilschlagbohrung gestattet volle Ausniitzung der Bohrtiirme fiir den 
Bohrbetrieb. Man kann nicht nur 10-15 m ohne Unterbrechung der Spiilung 
abbohren, sondern die Verrohrung kann auch hoch iiber der Bohrlochsmiindung 
stehen, was fiir das Durchsinken von lockerem und schwimmendem Gebirge mit 
Auftrieb von besonderem Wert ist. 

5. Die leichte Verstellbarkeit des Hubes ist von besonderem Vorteil, wenn 
abwechselnd mit Schnellschlag oder Freifall, mit Spiilung oder trocken gebohrt 
werden solI, ~ie dies bei Erdiilbohrungen haufig der Fall ist. 

6. Der Ubergang zum Diamantbohren ist schnell und einfach zu bewerk
stelligen. 

7. Die Seilschlaganlage arbeitet beinahe gerauschlos und mit nur geringer 
Abniitzung der Einzelteile, weil die Seile alie beim Bohrbetriebe auftretenden 
StiiBe in der Hauptsache aufnehmen; die maschinelle Anlage bleibt also vor jeder 
harren Beanspruchung verschont, und es sind Ausbesserungen, nur selten vorzu
nehmen. Dies ist fiir Bohrungen in den Kolonien sowie iiberhaupt in abgelegenen 
Gegenden von groBer Bedeutung. 

8. Man braucht nur wenig Bedienungsmannschaften, namlich 1-2 Mann 
am Drehschliissel, den Bohrmeister am NachlaBrad und bei der Gestangefiirderung 
noch einen Mann auf der Turmbiihne. 

9. Die Anlage erfordert wenig Raum und man kann, um bei eruptiven 
Bohrlochern den Raum frei zu haben, die Apparate sogar ailBerhalb des Bohr
turmes aufstellen. 

10. Schlagseil und Forderseil sind getrennt, wodurch der Seilersatz billiger 
wird. 

Der Schlagseilbohrapparat der DTA. wird entweder als Seilschlagbohr
werk oder als Seilschlagbohrwinde ausgefiihrt; bei dem ersteren sind Schlag
und Fiirderwerk voneinander raumlich getrennt, bei dem zweiten aber zusammen
gebaut. 

Das Seilschlagbohrwerk wird in verschiedenen GriiBen gebaut, die der 
Bohrlochstiefe, somit also dem Gewichte von Bohrzeug und Gestange angepaBt 
sind. Das schwerste Bohrwerk ist fUr Tiefen bis 1200 m bestimmt, entsprechend 
einem Hochstgewichte des Bohrzeuges von 10000 kg bei 175 mm Hub. Bei dem 
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groJ3ten Hube von 450 mm ist das Bohrzeuggewicht auf 6000 kg zu verringern. 
Als Antrieb ist eine 25 pferdige Maschine notig. 

In der Fig. 258 ist die Antriebsriemenscheibe mit 6 bezeichnet; 7 ist eine 
Reibungskupplung, welche zwischen ihr und der Hauptwelle angebracht ist, urn 
den Bohrapparat zu jeder Zeit stillstellen zu konnen. Die Bohrwelle 10 wird mittels 
des Zahnradvorgeleges 8 und einer Zugstange angetrieben, die in der Figur nicht 
zu ersehen ist; sie liegt unter dem Zylinder 9. Auf die Bohrwelle 10 ist die Bohr
schwinge 3 aufgekeilt, an welcher das Bohrseil 4 mit Hille der Schelle 11 befestigt 
ist. Auf derselben Welle 10 sitzt ferner noch ein zweiarmiger Hebel 12; an seinem 
oberen Ende greift der Druckkolben des Gewichtsausgleichzylinders 9 an, wahrend 
der andere, nach unten gerichtete Hebelarm mit der Zugstange verbunden ist, 
die, von der Hauptwelle herkommend, die Bohrwelle 10 in schwingende Bewegung 
versetzt. Zwischen dem Gewichtsausgleichzylinder 9 und der Dampfleitung 
ist noch ein Dampfpufferzylinder 5 eingeschaltet, urn den Dampfraum zu ver
groJ3ern, d. h. also urn plotzliche Drucksteigerungen zu verhindern. 

Auch die Seilschla.gbohrwinden werden in verschiedenen GroJ3en aus
gefiihrt, woriiber das Nahere aus der nachstehenden Tabelle entnommen werden 
kann. 

,..; Antriebs.seheibe Fordertrommel Sehlammtrommel 
Z 

'" '" Dureh· Dureh-= Breite Umdreh· ·Ii messer 
zahl/min 

messer 
l! 
0 

P'l mm mm mm 

1 11000 1300 1100-1401 500 
2 1000 300 100·140 500 

direkte 
Zug· 
kraft 

kg 

5000 

3000 

Dureh-
messer 

mm 

350 

300 

Fig. 258. 

direkte 
Zug· 
kraft 

kg 

1000 

1000 

Seilschlagbohrwerk der DTA. 

fiir 
Tiefen 
bis m 

1200 

600 

erforder-
liehe 

AnLriebs-
kraft 

PS 

30 

20 

Hubhohe 

mm 

1
150-450 

150-450 

Fiir Flachbohrungen werden ortsfeste oder fahrbare Apparate, die "Mobilen 
Seilschlag-Bohrwinden" angefertigt, in die der Antriebsmotor und die Spiilpumpe 
gleich eingebaut werden Mnnen. Sie sind fiir Tiefen bis zu 300 m und Rochst
belastungen von 2000-3000 kg bestimmt. 

Ebenso' werden fiir Sonderzwecke, z. B. zum Abbohren von Gefrierbohr
lochem, besondere Maschinen hergestellt, die raumsparend sind und sich deshalb 
gut im Innern des Schachtturmes verwenden lassen. 
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Bei den Seilschlagbohrwinden (Fig. 259 und 260a, b) sitzt die Schliimm· 
trommel f auf der Hauptwelle, die mittels der Antriebsscheibe A in Gang gesetzt 
werden kann. Zwischen ihr und A ist eine Reibungskupplung n untergebracht. 
Auf der Bohrwelle v sitzen die Reibungsknpplung b und die Knrbel e; von dieser 
Kurbel aus geht die Antriebszugstange z nach dem unteren Teil der Bohrschwinge c, 
wahrend dariiber die Druckstange d liegt, welche die Bohrsch"inge c mit dem 
Gewichtsausgleichzylinder D verbindet. Durch Ausriicken der Kupplung b kann 
die Schwinge stillgestellt werden. Neben der Schwinge c sitzt auf derselben Welle 
w die Fordertrommel a. Urn mit ihrer Hille das Gestange aufzuholen, wird die 
auf der Bohrwelle sitzende Klauenknpplung ill eingeriickt, wodurch das Zahnrad p 
mitgenommen wird. Beim Einlassen des Gestanges riickt man die Kupplung m 
aus, worauf die Geschwindigkeit des Niederganges mit Hilfe der Bremse g geregelt 

Fig. 259. 
Seilschlagbohrwinde der DTA. 

werden kann; ist hierbei das Forderseil nur schwach belastet, so kann die Riick
gangsbewegung mit Hille der Reibungsrader h, x und y kraftlaufig bewirkt werden. 
Wiihrend der Schlagbohrung wird die Forderwinde mit Hille des Schnecken
getriebes I zwangsliiufig festgehalten; zum Einschalten dieses Getriebes in das 
Trommelrad r dient das kleine Zahnrad i. Mit Hilfe dieses Schneckengetriebes 
wirt! auch das Nachlassen geregelt. 

Will man mit Diamantbohrung arbeiten, dann wird auf die Bohrwelle v 
die Riemenscheibe s aufgesteckt, die Zugstange z aber aus der Schwinge aus
gehangt. 

Bei der GestangefOrderung wird die Zugkraft der Fordertrommel durch die 
Zwischenrolle R (Fig. 257) bereits verdoppelt; sie kann jedoch auch erforderlichen
falls verclreifacht und vervierfacht werden. Zum Zwecke der Verclreifachung 
nimmt man das Forderseilende c (Fig. 261) von dem Bom·hebel t:l ab, fiihrt es urn 
eine zweite Turmscheibe C. und befestigt es am oberen Bolzen 0 der Zwischenrolle R. 
Will man vierfachen Zug erreichen, so wird an diesem BoIzen 0 noch eine Seilrolle 
angebracht, urn die man das Forderseil ebenfalls herumschlingt; sein freies Ende 
wird dann am Turmkopfe befestigt. 
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.I!'ig. 26L. 
Einrichtull" !)oi der Gest;· ng . 

ford rung. 

Fig. 260. 

Seilschlagbohrwinde der DTA. 
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Elfter Teil. 

Das drehende Bohren im nrilden 
Gebirge. 

Von Diplom-Bergingenieur Arthur Gerke. 

Benutzte Literatur. 
Beer: Erdbohrkunde. 
Tecklenburg: Handbuch der Tiefbohrkunde, Band I und II. 
Rost: Tiefbohrtechnik. 
Ursinus: KalE!nder fiir Tiefbohringenieure. 
Stein: Kurze t'rbersicht der Verfahren und Einrichtungen zum Tiefbohren. Gliick-

auf 1905, S. 625. 
Kohler: Lehrbuch der Bergbaukunde. 
Demanet: Lehrbuch der Bergbaukunde. 
Treptow: Lehrbuch der Bergbaukunde. 

A. Allgemeines. 
FUr geringere Teufen und mildes Gebirge benutzt man, wenn es 

sich um kleinere' Bodenuntersuchungen handelt, oder wenn die Bohrung 
aIs Vorbohrung fUr groBere, beabsichtigteTiefbohrungen ausgeft'thrt 
werden solI, das drehende Bohren. 

Die drehenden Bohrwerkzeuge arbeiten mit geringer Umfangs
geschwindigkeit, wobei sie mit groBer Kraft, eventuell unter Zuhilfe
nahme vonBelastungsgewichten, auf die Bohrlochssohle gedrUckt werden, 
um ein tiefes Einschneiden in <:las Gebirge zu bewirken. Das losgebohrte 
Material dringt in eine am Bohrer befindliche Aufnahmevorrichtung 
ein und muB, wenn diese Vorrichtung gefUllt ist, zu Tage gefOrdert 
werden. 

Die Drehung erfolgt in der Regel von Hand, indem ein oder mehrere 
Arbeiter einen Querhebel drehen, der am oberen Ende eines Gestange
stiickes befestigt ist, wahrend sich am unteren Ende das Bohrwerkzeug 
befindet. 

Bei den einfachsten Bohrapparaten steht der Bohrer mit dem Ge
stange auf der Bohrlochssohle auf, beigroBerenApparaten ist das Gestange 
an einem Dreibock aufgehangt. Das Herausfordern des Gestanges ge
schieht dann durch ein Seil, welches iiber eine am Dreibock angebrachte 
Rolle lauft. 

Der Durchmesser der Bohrungen schwankt zwischen 35 und 
470 rom; die Tiefe kann bis 100 m und daruber betragen 

Von Bohrwerkzeugen werden am meisten die Schappe, der 
Spiralbohrer und der Hohlbohrer gebraucht. AuBerdem gibt es 
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eine groBe Anzahl von Drehbohrern, welche Kombinationen dieser drei 
hauptsachlichsten Typen darstellen, indem beispielsweise ein zylindrischer 
Bohrer mit einem spfralformigen Vorbohrer versehen v.ird, oder ein 
Schneckenbohrer sich nach oben in einen zylindrischen Bohrer fortsetzt. 
Die zylindrischen Bohrer liefern gute und reichliche Bohrproben, die 
in eine Spitze endigenden Bohrer dagegen einen groBen Bohrfort
schritt. 

Das haufige Aufholen der Bohrer zur Ausleerung der Bohrproben, 
der geringere Bohrfortschritt und das bei groBerer Tiefe lastige Gewicht 
des Gestanges lassen diese Bohrmethode nur fUr geringe Tiefen als brauch
bar erscheinen, wenn die auf das Bohren verwendete Arbeit in richtigem 
Verhiiltnis zur Leistung stehen soIl. Trotzdem sind mit diesem einfachen 
Verfahren auch schon groBere Tiefen als 100 m erreicht worden. 

Die Drehbohrung ist an sich der StoBbohrung uberlegen, da die 
Wirkung auf die Bohrlochssohle ununterbrochen erfolgt. Infolgedessen 
setzen die Gebirgsteilchen der Losung aus der Umgebung auch geringeren 
Widerstand entgegen als beim StoBbohren. Die Arbeit verliiuft ruhiger, 
und daher ist auch der Wasserwiderstand nicht so groB. 

Bei der Drehbohrung im milden Gebirge -wird Wasser durch ein 
Gestange meistens nicht zugefiihrt, teils weil es nicht notig ist, so z. B. 
bei feuchten Sandschichten, teils weil der ganze Apparat so einfach 
gebaut ist, daB sich eine Wasserzufiihrung ohne verhaltnismaBig 
erhebliche Kosten uberhaupt nicht ausfiihren lieBe. 

Aus diesen Grunden erfolgt die Drehbohrung im milden Gebirge 
meist trocken. Es empfiehlt sich jedoch, von Zeit zu Zei~ Wasser in 
das Bohrloch einzugieBen, um das entstehende Bohrmehl in Bohrschmant 
zu verwandeln, der sich leichter aus dem Bohrloch entfernen laBt als 
das trockene Bohrmehl. Das EingieBen von Wasser hat ferner den 
Zweck, die Bohrwerkzeuge vor dem unzuliissigen HeiBwerden zu be
wahren. 

Um die Entfernung des Bohrschmantes ohne grOBere Storungen be
werkstelligen zu konnen, besitzen die Bohrer entweder einen groBeren 
Hohlraum zu seiner Aufnahme," oder der Bohrer schraubt durch seine 
spiralige oder schneckenformige Gestalt das Bohrmehl in die Hohe. 
1m letzteren Falle muG der Schlamm von Zeit zu Zeit durch Loffeln aus 
dem Bohrloch herausgefordert werden. 

Die Spiildrehbohrung kommt fiir Bohrungen in jiingeren Schichten 
dann in Frage, wenn es sich darum handelt, genauere Aufschliisse aus 
groBeren Teufen zu bekommen, in denen die Trockenbohrung nicht mehr 
anwendbar ist, und in denen die StoBbohrung keine genauen Resultate 
liefert. 

Mit stahlernen Spiildrehbohrern wurden beim Bohren von artesischen 
Brunnen in der ungarischen Tiefebene recht gute Resultate erzielt. 

Die Spuldrehbohrung unterscheidet sich von der Trockendreh
bohrung nur insofern, als ein Hohlgestange (Spiilgestange) und Dreh
bohrer verwendet werden,' welch letztere mit einer Austrittsoffnung 
fiir das Spiilwasser versehen sind. 

Bansen, Tiefbohrwesen. 12 
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Die Drehbohrung im milden Gebirge laBt sich also nach den eben 
wiedergegebenen Erlauterungen zweckmaBig einteilen in 

1. eine Trockendrehbohrung und 
II. eine Spiildrehbohrung. 

B. Trockcndrebbobrung. 

I. Bohl'werkzeuge. 
a) Hohlbohrer. 

Der Hohlbohrer eignet sich besonders zum Vorbohren in feuchtem 
Lehm und ziihem Ton, welche Schichten sich leicht zu Tage heben lassen, 
da sie sich beimBohI'en in dem eisernen, geraden, mit einem senkrechten 
Spalt versehenen Zylinder des Bohrers festdrucken. (Siehe Fig. 262 und 
263.) Zum Auflockern des Gebirges ist die eille Seite meist als Schneide 
ausgebildet. Das Bohren selbst geht gut vonstatten, da der offene 
Zylinder dem Eindringen des Gebirges keinen Widerstand entgegensetzt. 

Fig. 262. 

Hohlbohrer (aus 
Tecklenburg, Hand· 
buch del' Tiefbohr
kunde, Tiefbohr

Band 1.) 

Fig. 263. 

Hohlbohrer (aus Teck
lenburg, Handbuch 
del' Tiefbohrkunde, 
Tiefbohr-Band I.) 

Fig. 264. 

Konischer Hohl· 
bohrer mit gerader 
Spitze (aus Ursinus, 
Kalender fiir Tief-

bohringenieure ). 

Der konische Hohlbohrer. 

Fig. 265. 

Konischer Hohl
bohrer mit ge
wundener Spitze 
(aus Ursinus, 
Kalender £iiI' 

Tiefbohr
ingenieure). 

Fiir Bodenuntersuchungen in geringen Tiefen benutzt man einen 
Hohlbohrer, del', nach unten konisch zulaufend, in eine Spitze endet . 
Da er stoBend und zugleich drehend gebraucht wird, empfiehlt es sich, 
ihn recht kraftig herzustellen (siehe Fig. 264 und 265). Je nachdem die 
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Fig. 266. Fig. 267. 

Geschlossene Schappe von 
Deseniss & J aco bi. 

Offene Schappe von 
Deseniss & Jacobi. 

Fig. 269. 

Schappe von 
Mayer & Co. 

Fig. 270. 

Ventilschappe 
von Mayer & Co. 

Fig. 271. 
Rohrschappe von 

Mayer & Co. 
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Fig. 268. 

Offene Schappe von Lapp. 

12* 
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Spitze gerade odergewunden ausgebildet ist. spricht man vomkonischen 
Hohlbohrer mit gerader oder gewundener Spitze. Des letzteren 
bedient man sich zuweilen zum Auflockern fester Einlagerungen. Zu 
diesen Bohrern gehort auch der Torfbohrer, der an der einen Seite des 
untel'en Randes einen spatenformigen Vorsprung besitzt. Der Torf
bohrer eignet sich besonders zur Untersuchung von Torflagern, da er 
leicht in die weiche Torfmasse eindringt und hier gute Proben liefert. 

Fig. 272. 
Bohrschappe del' Deutschon 

Tiefbohr-Aktien
Gesellschaft. 

Fig. 275. 

Fig_ 273. 

Ventilschappe del' 
Deutschen Tiefbohr
Aktien-Gesellschaft. 

Fig. 274. 
Schappe der Deutschen 

Tiefbohr-Aktien
Gesellschaft. 

Fig. 276. 
Schappe mit Gabel 

von Winter. 
Schappe mit Scharnier (aus Ursinus, 
Kalender fiir Tiefbohringenieure}. 

b) Schappen. 
Fiir mildes Gebirge aller Art finden die Bohrscha ppen vorteilhaft 

Anwendung, welche wie die Hohlbohrer aus einem Eisen- oder Stahl
zylinder bestehen. Dieser kann je nach der Art der zu durchbohrenden 
Schichten mehr odeI' weniger offen oder nahezu geschlossen sein (siehe 
Fig. 266-276). Am unteren Ende besitzen die Schappen scharfe 
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Schneiden, die schiefstehend odeI' gebogen sein konnen und zum Losen des 
Gebirges und HineinbefOrdern in den Hohlraum dienen. Wirksam unter
stiitzt werden sie dabei von ihren vorstehenden, scharfen Kanten .. Bei 
sandigem Gebirge wird zweckmaBig eine Schappe mit engem Spalt und 
flachem Vorsprunge (enge Schappe), bei Letten, Braunkohle, Ton usw. 
eine mit offenem Spalt (weite Schappe) und scharfer Schneide gewahlt. 
Del' Durchmesser del' Schappen wechselt zwischen 20 und 470 mm. 
Del' Arbeitsbedarf, del' zum Drehen einer Schappe erforderlich ist, hangt 
von dem Durchmesser del' Schappe und del' Art des Gebirges abo Die 
auBere Seite del' Schappe mllB, um ein Steckenbleiben des Bohr
werkzeuges zu verhindern, genau zylindrisch sein, weshalb sie zweck
maBig auf einer Drehbank abgedreht wird. 

Die Schappe kann aus einem Stahlblechzylinder bestehen und an einem mit 
oberem Gewinde versehenen Stiick Gestange befestigt sein; man spricht dann von 
einer Schappe mit Stiel (Fig. 274). 

Bei del' Schappe mit Gabel ist del' Stahlblechzylinder auf mehreren 
Reiten an einem Gestangestiick befestigt (Fig. 275). 

Fig. 277. 
Schappe mit Spiralbohrer 
(aus Tecklenburg, Hand
buch del' Tiefbohrkunde, 

Bd. I). 

Fig. 278. Fig. 279. 

Zylinder-Erdbohrer del' Zylinder-Erdbohrer fiir 
Hannoverschen Erdbohrer· Wasserspiilung del' 
Fabrik Hermann Meyer. Hannoverschen Erdbohrer

Fabrik Hermann Meyer. 

Fiir feste Letten und Tone eignet sich besonders die gewohnliche Schappe 
(sieheFig. 267,268,272,275), fiir sandige Lehm· und Tonarten die Rohrschappe 
(siehe Fig. 271) und fur lose, nasse, mit Lehm und Ton vermischte Sande und 
Kiese die Ventilschappe, welche am unteren Ende ein einfaches Klappen. 
ventil besitzt (Fig. 270 und 273). 

Die Schappe wird von allen Drehbohrern mit Handbetrieb infolge ihrer 
groJ3en Leistungsfahigkeit und bequemen Handhabung am haufigsten angewandt. 
Sie eignet sich ebenso fUr kleine Bohrungen von geringer Teufe wie fUr die tiefsten 
Handbohrungen; in sandigen Schichten arbeitet sie genau so zufriedenstellend 
wie in tonigem Gebirge. 
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Von Bohrschappen, die nur vereinzelt benutzt werden. seien hier wenigstcns 
erwahnt die Schappe mit Scharnier (Fig. 276) und die Schappe mit Spiral
bohrer (Fig 277), welche teils del' Erweiterung von Bohrlochern unter der Ver
rohrung, teils del' Auflockerung von harteren Gebirgsschichten in groBeren Teufen 
dienen. Ihre Konstruktion ist ohne weiteres ausden beigegebenen Figuren ersicht · 
lich. IDerher gehort auch der Zylinder - Erdbohrer der Hannoverschen Erd
bohrerfabrik von Hermann Meyer, del', wie schon aus dem Namen hervorgeht, 
die Form eines Zylinders besitzt. An den Seiten weist dieser Zylinder schlitz-

Fig. 280. 
Loffelbohrer (aus 

Ursinus, Kalender 
fiir Tiefbohr
ingenieure ). 

Fig.28l. 
Loffelbohrer (aus Teck
lenburg, Handouch del' 
Tiefbohrkunde, Bd. I). 

Fig. 282. 

Spiralbohrer von 
Mayer ~ Co. 

Fig. 283. 

Spiralbohrer der 
Deutschen Tief

bohr-Aktien
Gesellschaft. 

formige 6£fnungen auf (siehe Fig. 278). .Der untere Teil des Zylinders besitzt 
zwei halbkreisformige Schneiden, die zum Auflockern des Bodens dienen; der 
Durchmesser wird von 60-300 mm geno=en. In der Regel wird der Zylinder
bohrer in geringer Teuie benutzt; er kann auch fiir Wasserspiilung eingerichtet 
werden (siehe Fig. 279). 

Fur geringe Tiefen und weichen Ton verwendet man sogenannte 
L Of f e I b 0 h r e r, deren Konstruktion aus den Fig. 280 und 281 ersich t
lich ist. 

c) Spiralbohrer. 
Der Spiral- oder Schlangenbohrer besteht aus einer Spirale, 

die unten in zwei hervorragende Spitzen ausliiuft, deren Abstand etwas 
groBer sein soll als der Durchmesser des Bohrergewindes. Bisweilen 
erhiilt der Bohrer eine mehr konische Gestalt, und die Spitzen treten vor 
dem Umfang der Spiralen zuriick. Die Spiralbohrer in der hier abge
bildeten Form (Fig. 282, 283) eignen sich besonders filr festen und 
feuchten Lehm und Letten sowie zum Auflockern festliegender Sande 
oder Kiese und ziiher Tone. Bei zu raschem Eindringen in den Boden 
klemmt sich der Bohrer leicht fest; um dieses zu vermeiden, empfiehlt 
es sich, ihn von Zeit zu Zeit anzuheben. 
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Die Bohrproben werden in den 'Vindungen, in denen sie sich £est
set: en, zu Tage gehoben, konnen aber nicht als sehr zuverliissig gelten. 
SoU der Bohrer aufgeholt werden, so muE er zuvor, da bei der Bohrung 
die Drehung nach rechts erfolgt, nach links herum losgedreht werden. 
Dabei schraubt sich leicht das Gestange ab, weshalb man bessel' ein 
Gestange verwendet, das zum Rechts- und Linksdrehen geeignet ist. 

Fig. 284. 

ErdbohrerTriumph del' Hannover
schen Erdbohrerfabrik 

Hermann Meyer. 

Fig. 285. 
Spiral- und Schlangen

bohrer von Meyer. 

Fig. 286. 

Schotterbohrer 
von TrauzI & Co. 

Del' Erdbohrer Triu mph wiI·d von del' Erdbohrerfabrik Herm. Meyer &Co. 
in Hannover angefertigt. Er besteht im untenin Teile aus einem normalen SpiraI
bohrer, an den sich im oberen Teil ein Zylinder schlieBt, del' zur Aufnahme des 
Bohrschmantes client (Fig. 284). 

Einen kombinierten Spiral- Schlangenbohrer zeigt Fig. 285, del' eben
falls von del' Hannoverschen Erdbohrerfabrik von Meyer hergestellt wird. Er 
eignet sich besonders fiir steinigen odeI' harten Boden und wird in GroGen von 
50-150 mm Durchmesser angewandt. 

Del' Schotterbohrer (Fig. 286) ist eine Art SpiraIbohrer mit einem HohI
zylinder zur Aufnahme del' Iosgebobrten Massen; er findet beim Bohren in rolligem 
Gebirge Verwendung. 

Zum Durchbohren von Dammerde, tonigem Sand und Lehm benutzt man 
den zylindrischen Schneckenbohrer mit gerundeter Spitze und schader 
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Schneide an del' unteren Kante (siehe Fig. 287,288,289,290). Je nach dem Wider
stand, den das Gebirge dem Eindringen entgegensetzt, ist del' Bohrer m ohr geoffnet 
odeI' geschlossen. Del' wie ein Holzbohrer konstruierte konische .Schnecke:';l
bohrer (Fig. 289) ist fiir zahe Tonarten, holziges Kohlengebrrge und fur 
Schiirfungen in Torf und Moorboden bestimmt, wird abel' 
nicht allzu haufig angewandt. 

Del' T ellerbohrer (Fig. 291-294) besteht aus einern 
unteren Spiralbohrer mif steilem Gewinde und kleinem 
Durchmesser und aus einer oberen, fiachen groBen Schraube, 

Fig. 287. 

Schneckenbohrer 
von 

Mayer & Co. 

Fig. 288. Fig. 289. 

Schneckenbohrer Konischer 
(aus Tecklellburg, Schneckenbohrer 

Handbuch der Tief- (aus Tecklenburg, 
bohrkunde, Bd. I). Handbuch del' Tief-

bohrkunde, Bd. I). 

Fig. 290. 
Zy lindrischer 

Schneckenbohrer 
von 

Biige & Heilmann. 

welche in die d~rch die untere Schraube gelockerten Erdmassen leichter ein
dringen kann. Man bedient sich seiner mit Vorliebe fiir Bohrungen im leichten 
Sand und Ton in Tiefen bis etwa 5 m. 

Bei dem Tellerbohrer ist zuweilen die obere fiachgangige Schraube von einem 
Zylinder umhiillt, del' die erbohrten Erdmassen aufzunehmen hat. Man spricht 
dann von einem Tellerbohrer mit Glocke (Fig. 294). 

Zurn Bohren in lehmigen und lcttigen Schichten benutzt man den Teller
bohrer mit Nachschneiden (Fig. 295), del' aus einem oberen Teller 
und einer unteren Schraube mit Stahlschneiden besteht, die in einer fiachen 
Schraubenlinie gebogen sind. Die Stahlschneiden tragen eine Scheibe zur Abrundung 
der Bohrlocher. 

Bohlkens Patent - Erdbohrer, welcher sich nur unwesentlich von dem 
Tellerbohrer von Biige & Heilmann unterscheidet (Fig. 296) stellt eineKombination 
von Tellerbohrer und Spiralbohrer dar, die fiir kleinere Bohrungen sehr brauchbar 
ist. Die untere steilere Spiralschraube arbeitet der oberen fiacheren Schraube 
durch Auflockerung des Bodens vor. 

Von anderen weniger angewandten Bohrem seien hier noch erwahnt der 
Schneidebohrer, der Trepanierbohrer, der Schaufelbohrer, der 
Fliigelbohrer und der einfache Erdbohrer. 

Andere, seltener benutzte Drehbohrer, die meistens eine Kombination 
der vorhin besprochenen Systeme darstellen, sind der Spiralbohrer mit 
Spindel, besonders fiir Bodenuntersuchungen als kleiner Handbohrer zu ver
wenden, und der Sandbohrer, del' nul' fiir Treibsand bestimmt ist. 
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Fig.29l. Fig. 292. Fig. 293. Fig. 294. 

Tellerbohrer von 
Mayer & Co. 

Tellerbohrer von Tellerbohrer von Tellerbohrer mit 
Glocke von 

Mayer & Co. 
Deseniss & Jacobi. Biige & Heilmann. 

Fig. 295. 
Tellerbohrer mit Nachschneiden von 

Biige & Heilmann. 

Fig. 296. 
Bohlkens Patent-Erdbohrer von 

Trauzl & Co. 

Fig. 297. 
Trichterbobrer mit Spitze (aus Tecklen
burg, Handbuch der Tiefbohrkunde, 

Band I). 
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d) Trichterbohrer. 
Der Trich ter bohrer mit Spi tze ist nur ftir Brunnenbohrungen 

geeignet (Fig. 297). Er besteht aus 4 , unten in eine Spitze zusammen
laufenden Btigeln, welche an del' unteren Halfte einseitig gescharft sind. 
Die Btigel sind auf der Innenseite mit BIechen verkleidet, so daB der 
ganze Bohrer die Form eines Trichters besitzt. Diesel' Bohrer ist 11tn· 
in weichem Ton, Sand oder Kies zu verwenden. Er wird in die Sohle 
fest eingedrtickt, bis das Bohrgut tiber den Rand in den Trichter fallt. 

Ferner gehoren hierher del' Klappenbohre r zum Bohren von Brunnen 
nach F. C. Bierlein und del' Trichterbohrer mit Spirale. 

Fig. 298. Fig. 299. 
Sackbohrer von Doppelsackbohrer von Mayer & Co. 
Mayer & Co. 

e) Die Sackbohrer. 

Fig. 300. 

Sackbohrer von 
Biige & Heihnann. 

Flir Bohrungen groBerer Durchmesser auf geringe Tiefen in nassen 
Sanden und Kiesen eignen sich besonders die Sack bohrer, deren 
unteres Ende als Spitze ausgebildet ist., wahrend seitlich ein Btigel an
gebracht ist, an dem ein Sack aus Leinwand odeI' Leder befestigt wird . 
Dieser Sackist zur Aufnahme der 10sen Gebirgsmassen best.immt 
(siehe Fig. 298-301). Derartige Bohrer konnen auch mit zweiseitigem 
Biigel und dann natl1rlich auch mit doppeltem Sack verwendet werden, 
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wie z. B. der Doppelsackbohrer von Diaz, der Doppelsackbohrer der 
Tiefbohnnaschinenfabrik H. Mayer u. a. ill. Die Sacke sind dann so 
eingerichtet, daB sie, ohne das Gestange aufzuholen, herausgef6rdert 

Fig. 301. 

DoppeIsackbohrer: von Lapp iIll Betrieb. 

werden konnen. Die Abniitzung des Rackbohrers ist jedoch sehr groB, 
was in der Beschaffenheit des Behalters begriindet ist, der die losen Ge
birgsmasRen aufnirnmt. 

Del' Kast enbohrer (Fig. 302 und 303), welcher bei Bohrungen 
in Kiesen, Sanden und mit Steinen vermischten Lebmarten benutzt 
wird, besteht aus einem spiralformig gebogenen Blechzylinder, der am 
Boden eine kriiftige Stahlschneide besitzt. 

Del' Kiesbohrer der Firma Biige & Heilmann (Fig. 304) 
ist ebenfalls zum Bohren in Kies- und Schotterablagerungen bestimmt. 

f) Nachschneidebohrer und Erweiterungsbohrer. 
Die N achschneid e bohrer sind, wie schon der Name andeutet, 

nur Hilfswerkzeuge und werden zur Ausrundung des Bohrloches und zur 
Beseitigung vorkommender Unebenheiten gebraucht. Sie 'bestehen aus 
2 halbkreisformigen' Stahlschneiden, die zusammengenietet sind, und 
konnen sowohl drehend wie stoBend angewandt werden. 
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Fig. 303. 
Mantelbohrer von 
Biige & Heilmann. 

Fig. 305. 

Federschn~ider von 
Mayer & Co. 

Fig. 302. 
Kastenbohrer von 

Mayer & Co. 

Fig. 306. 

Fig. 304. 
Kiesbohrer von 

Biige & Heilmann. 

Fig. 307. 
Kratzer von Mayer & Co. 

Fig. 308. 
Erweiterungsbohrer von Kratzer von Mayer & Co. 

Deseniss & Jacobi. 
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Ein sehr gebrauchlicher Nachschneidebohrer ist der Federschneider 
(Fig. 305), der infolge seiner Elastizitat sich besonders zum Nachschneiden von 
Lehm, Ton usw. unterhalb der Schutzrohre eignet. 

Der Erweiterungsbohrer von Deseniss & J aco bi (Fig. 306) findet ebenfalls 
zum Nachschneiden Verwendung. Er besteht aus zwei gebogenen MeiBehl mit 
gerader Schneide, deren gebogene Seiten angescharft sind. 

Ein anderes Hilfswerkzeug ist der Kratzer (Fig. 307 und 308), welcher 

Fig. 309. Fig. 310. 
LotIel mit Schappe Ventildrehbohrer 
(aus Tecklenburg, von 

Handbuch der Tief- Deseniss & Jacobi. 
bohrkunde, Bd. I). 

zum Auflockern von festen Sand- und 
Kiesschichten Bowie zum Fordern einzelner 
groBer Steine dient. Bisweilen findet er 
auch als Fanginstrument zur Entfernung 
von in die Bohrlochwandungen einge
drungenen Bohrgeraten Verwendung. 

Fig. 311. 
Loffel mit Schnecken

bohrer(ausTeck
lenburg, Handbuch 
del' Tiefbohrkunde, 

Band I). 

Fig. 312. 
Loffel mit Schraube 
(aus Tecklenburg, 

Handbuch der 
Tiefbohrkunde, 

Band I). 

g) Ventilhohrer. 
Wahrend die Ventilbohrer in der Regel stauchend angewendet 

werden, wobei entweder die gauze Btichse oder nur der Kolben auf
und niederbewegt wird, bilden einige eine besondere Gruppe ftir sich, 
deren man sich auch drehend bedient (siehe Fig. 309-312). Dahin ge
hort der Loffel mit Schappe . (Fig. 309), der eine Kombination von 
Ventilbohrer und 8chappe darstellt. Letztere dient zum Losen und 
Zuftihren der Massen, wahrend in ersterem diese zutage gefordert werden. 
Der Lofiel mit Schappe wird in mit Wasser durchtranktem Erdreich 
verwendet, das in einer gewohnlichen Schappe nicht mehr zu Tage ge
fordert werden konnte. 

Der LOffel mit Schneckenbohrer (Fig.311) ist ein hohler, 
aus Eisenblech zusammengenieteter Zylinder, der unten mit einer ge-
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wundenen Spitze und im Innern mit einer Klappe versehen ist. Er wird 
mit Vorliebe in kiesigem Gebirge gebraucht. Der Loffel mit Schrau be 
(Fig. 312) besitzt innerhalb des Zylinders einen Schraubengang, der 
unterhalb deI' Klappe angebracht ist. Er eignet sich zum Auflockern von 
sandigem Gebirge. 

II. Gestange. 
Die Gestange fill die Drehbohrung konnen aus Holz odeI' aUF! Eisen 

hergestellt sein. Neuerdings, und besonders beim drehenden Bohren, 
benutzt man fast ausschlieBlich eisernes Gestange. 

Die Bohrstangen werden beim drehenden Bohren wesentlich starker 
genommen als beim stoBenden, weil sie auf Verdrehungsfestigkeit 
(Torsion) beansprucht werden. Die Lange del' einzelnen Stangen schwankt 
zwischen ~ m und 5 m, ihre Starke zwischen 25 und 50 mm. 

Alles weitere libel' die Gestange ist aus dem Kapitel "Gestange" 
zu entnehmen. 

III. Hilfswerkzeuge, Seile und Ketten. 
Die fiir das Drehbohren in Fragekommenden Hilfswerkzeuge 

wie Forderstuhl, Stangenhaken, Abfanggabel und -schere, 
Bohrscheren, Rechen und Gestangeschllissel sind bereits im 
Kapitel "StoBendes Bohren" besprochen worden, auf da.s hier'mit vcr
wiesen sei. 

IV. Kraftmaschinen und Triehwerke. 
a) Antrieb von Hand. 

Das Drehen des Gestanges erfolgt dllrch Drehh e bel (auch Dreh
schltissel und Drehkrlickel genall11t), welche bei geringer Tiefe von 
Hand, bei groBerer durch tierische odeI' auch maschinelle Krafte be
dient werden konnen. 

Del' Drehhebel, dessen verschiedene Formen die Abbildungen 313 
biR 317 zeigen, wird am Gestange festgeklemmt und beim Eindringen des 
Bohrers in das Gebirge an ihm in die Hohe geschoben. Del' KrHckcl 
muB am Gestange fest anliegen, abel' auch vorkommendenfalls leicht 
zu losen sein. Bei den lilteren Konstruktionen besteht del' KrHckel aus 
2 mit Griffen versehenen Hebeln, die in del' Mitte eine Offnung von del' 
GroBe des Gestanges besitzen und durch Schrallben zusammengehalten 
werden (Fig. 314 und 315). Bei den neueren AusfHhrungen besitzt del' 
Hebel einen Ausschnitt, der durch einen um ein Scharnier drehbaren 
Biigel geschlossen wird. Den Krflckel wahlt man zweckmaBig moglichst 
lang, damit mehr Arbeiter an ihm ;tngreifen konnen. Erforderlichenfalls 
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kann die Verlangerung auch durch Aufstecken von Rohrenden geschehen, 
wodurch das Verhiiltnis zwischen Kraftarm und Lastarm ein gtinstigeres 
wird. 

Beirn f:ichappenbohren benutzt man bei Bohrungen mit groBerem 
Durchmesser auch holzerne Hebel, die sogenannten Dre h ba u me, 

Fig. 313. 
Gestallge.Drehschliissel del' Deutschen Tiefbohr·Aktiellgesellschaft. 

Fig. 314. 

Dreheisen fiir Rundgestange 
von Mayer & Co. 

Fig. 316. 

Fig. 315. 
Dreheisen fiir Quadratgestange 

von Mayer & Co. 

Dreheisen fiir Quadratgestange von Mayer & Co. 

Fig. 317. 
Dreheisen fiir Rundgestange von Mayer & Co. 

o 

Fig. 318. Fig. 319. 
Drehbaum (aus Tecklenburg, Hand· Vierarmiger Bohrhebel (aus Tecklenburg, 

buch del' Tiefbohrkunde, Bd. I). Handbuch del' Tiefbohrkunde, Bd. I). 

welche, vde Fig. 318 veranschaulicht, aus einem langen Holzhebel be
stehen, del' mit einem Ausschnitt von del' GroBe des Gestanges vcrsehen 
ist. Dieser Ausschnitt wird von Zeit zu Zeit mit Blechstreifen ausge-
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fi.i.ttert, um den bei del' Benutzung sich ergebenden VerschleiB aufzu
heben. 

Von sonstigen, seltener gebrauchten Drehhebeln seien hier noch 
erwahnt der Kriickel mit Keil und der Kriickel mit Vorstecker. 

1st infolge groBen Widerstandes eine auBergewohnliche Kraft 
erforderlich, so bedient man sich eines vierarmigen Bohrhebels 
(Fig. 319). 

Bei groBeren Dreh bohrungen verwendet man Zil weilen sog. Dr e h -
stangen (Fig. 320), die in sich Wirbel, Dreheisen und kUl'zes Gestange
Ausgleichstuck vercinen. 

Fig. 320. 

D rehstange von 
Mayer & Co. 

b) Maschineller Antrieb. 
Del' maschinelle Antrieb von Trockendreh

bohrungen erfolgt nur in den scltensten Fallen. 
Es wird dann von einem seitlich aufgestellten 
Gopel, einer Dampfmaschine oder Gasmotor durch 
Riemenii.bertragung eine horizontale Riemenscheibe, 
welche unmittelbar mit dem Gestange gekuppelt ist, in 
drehende Bewegung versetzt. 

Bei der Vorrichtung zum selbsttatigen Umsetzen 
des Gestanges nach Wilke wird an dem Gestange ein 
Zahnrad angebracht, welches durch ein verwickeltes Ge
triebe von dem Schwengel aus je nach der Festigkeit 
des Gebirges in langsame oder schnelle Bewegung versetzt 
wird. Der vorgeschlagene Apparat hat sich jedoch, 
weil zu kompliziert, in der Praxis nicht bewahrt. 

V. Winden. 
Die zum Einlassen und Aufholen des Gestanges und der Bohrstucke 

sowie auch beim sogenannten Loffeln benutzten Winden sind die gleichen 
wie bei der StoBbohrung und bereits dort beschrieben. 

VI. Geriiste und Tiirme. 
Wahrend die kleineren Drehbohrungen bis zu etwa 10 m Tiefe 

fast stets ohne Aufstellung eines besonderen Gerustes ausgefiihrt werden, 
empfiehlt es sich, gleich von Anfang an ein Gerust aufzustellen, wenn, 
"Wie das sehr haufig der Fall sein wird, die voraussichtliche Tiefe einer 
Bohrung sich nicht ohne wei teres bestimmen laBt. Man genieBt dann 
die Vorteile, welche ein solches Gerust fur den Bohrbetrieb bietet, von 
vornherein. 

Die Bohrgeruste und Bohrturme sind fUr die Drehbohrung die 
gleichen wie fur die StoBbohrun~ und schon bei dieser im gleichen Kapitel 
beschrieben worden. Die folgenden Zeilen geben daher eine teilweise 
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Wiederholung des bereits Gesagten, sind aber deswegen eingefugt, urn 
ein Bild von einigen sehr einfachen, besonders fUr die Drehbohrung ge
eigneten Gerusten zu geben. 

Die Rohe der Geruste richtet sich nach der Lange der einzelnen 
Bohrstangen; doch geht man praktisch uber 7-10 m nicht hinaus. 

FUr leichte Bohrungen von geringer Tiefe mussen die Geruste 
ein geringes Gewicht besitzen, einfach aufzustellen, rasch zu zerlegen 
und leicht transportierbar sein. AIle diese Vorteile vereinigen in sich 
die eisernen' Geruste. Die eisernen Bohrgeruste bestehen aus 3 oder 4 
eisernen Rohren, die oben eine Offnung besitzen, durch welche ein Bolzen 
gesteckt wird. Der Bolzen wird mit einem Bugel versehen, in den die 
Forderrolle mittels eines Rakens eingehangt wird. 

Bei den holzernen Bohrgeriisten werden die oberen dUnnen 
Enden durchbohrt und mittels Bolzen und Biigel verbunden, oder die 
Stangenkopfe werden noch besonders mit Gerustgabeln versehen. 
N ach der Anzahl der zum Bohrgerust verwendeten Stangenbaume erhalt 
man nun einen Drei- bezw. Vierbock. Fur Bohrungen bis 100 m Tiefe 
genugt der erstere vollstandig. Um ein bequemes Besteigen des Ge
rttstes bis zur Seilrolle moglich zu machen, wird einer der 3 oder 4 
Stangenbaume mit Steigsprossen versehen, haufig auch in % der Ge
samth5he eine kleine BUhne angebracht, von wo aus das Einhangen 
des Gestanges leicht vorgenommen werden kann. 

VII. Vel'l'ohrnng. 
Beim Antrefl'en wasserfiihrender SchiJhten ist ein Zusammengehen 

des Bohrloches zu befurchten. Man schutzt sich dagegen durch Ein
bauen von Bohrrohren, die aus einfachen Blechrohren odeI' aus ge
nieteten verschraubbaren Schutzrohren bestehen. Eille derartige Ver
rohrung muB auch bei der Drehbohrung vorgenommen werden; es solI 
jedoch an dieser Stelle auf die Herstellung von Verrohtungen nicht 
weiter eingegangen werden, da die Beschreibung der hier vorkommen
den Apparate usw. eino-.,m spateren Kapitel vorbehalten ist. 

C. Die Splildrehbohrung. 
Es war bereits' auf Seite 177 erwahnt worden, daB in vereinzelten 

Fallen auch Drehbohrung mit Zufuhrung eines Spulstromes Anwendung 
fiudet, und daB mit diesem Verfahren durchaus zuf:'iedenstellende 
Resultate erzielt werden. In der Anordnung unterscheidet sich die 
SpUldrehbohrung von der Trockendrehbohrung nur insofern, als hier 
besonders geformte SpUlbohrer und ein Rohlgestange benutzt werden. 
Der Antrieb erfolgt fast stets von Hand. Die Erzeugung des Spiil
stromes geschieht mit Rilfe einer Pumpe, die ebenfalls von Hand 
bedient wird. 

Bansen, Tiefbohrwesen. 13 
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Zur Ausbildung besonderer Bohrapparate ist es bislaag nicht ge
kommen, da die Spuldrehbohrung im milden Gebirge nur sehr selten 
angewandt wird, obwohl bei den Bohrungen in der ungarischen Tief
ebene mit Handantrieb Leistungen bis zu 500 m Tiefe erzielt wurden. 

Die Spiilung kann indirekt oder direkt erfolgen. Bei der indirekten 
Spftlung wird der Spiilstrom im Bohrloch abwiirts gefiihrt und steigt 
durch den Bohrer und das mit ihm verbundene Gestiinge wieder empor. 
Bei der direkten Spftlung ist die Richtung des Spiilstromes umgekehrt. 

Die bei der indirekten Spftlung verwendeten Drehbohrer besitzen 
im Gegensatz zu den Trockendrehbohrern keine Aufnahmevorrichtung 
fiir den Bohrschmant, sondern sind wesentlich kiirzer gebaut und mit 
einer groBen Offnung versehen, um den Eintritt des Spiilstromes zu 
erleichtern. 

Wird direkte Spiilung angewandt, so 8ind die Drehbohrer mit einer 
Durchbohl'ung und Austrittsofinung fiir den Spiilstrom versehen. Es 
werden dann gewohnlich meiBeliihnliche Bohrstiicke benutzt, wiihrend 
die bei del' Trockendrehbohrullg iiblichen Hohlbohrer, Spiralbohrer usw. 
fUr Spftlbohrzwecke nicht weiter ausgebildet sind. 

Die Spiildrehbohrung erfolgt gewohnlich mit unmittelbar nach
sinkender Verrohrung, um das Bohrloch von Nachfall frei zu halten. 

1m iibrigen haben die fiir die Trockendrehbohrung bestehenden Be
dingungen auch £lu- die Spiildrehbohrung Giiltigkeit, und es sei deshalb 
hier auf die Ausfiihrungen im Kapitel "Trockendrehbohrung" ver
wiesen. 

I. Bohrwerkzeuge. 
a) Drehbohrer ffir indirekte Sptilung. 

Fiir indirekte Spiilung kommt als einziger Bohrer die Spiilschappe 
in Frage, welche, wie bereits erwiihnt, bedeutend kiirzer ist als die 
Trockenschappe. Die Spiilschappe ist ein Stahlblechzylinder, der ent
weder mit einer geraden Schneide versehen ist (Fig. 321) oder unten in 
eine Schneide mit V 6rsprung auslauft, welcher stiirkere Gesteinsstiicke 
beseitigen und zerschneiden solI (Fig. 322). Die Schappe i-;;t hohl und 
oben mit Innengewinde zum Anschrauben an das Gestiinge versehen. 

b) Drehbohrer ffir direkte SpiiJung. 
Der Wasserspiil-Spiralbohrer der Tiefbohrmaschinenfabrik 

H. Mayer & Co., Niirnberg, Fig. 323, ist ein kurzer Spiralbohrer mit 
einer Austrittsofinung fiir das Spftlwasser. Na.ch Angabe der Firma ist 
der Spiralbohrer bei den Gletscherbohrungen des Deutsch-Oster
reichischen Alpenvereins haufig benutzt worden. 

Der SpitzmeiBel, Fig. 324, i-;;t ein gewohnlicher SpiilmeiBeJ, 
dessen Schneide unten in eine Spitze ausliiuft. Dieser Meillel eignet sich 
besonders zum drehenden Bohren und wird in GroBen von 65-200 mm 
Durchmesser angewandt. 
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Fig. 321. 

Spiilschappe 
von Lapp 

mit gerader 
Schneide. 

Fig. 322. 
Spiilschappe von Lapp 

mit Vorsprung. 

Fig. 325. 
Spiildrehbohrer von 
Deseniss & Jacobi. 

Fig. 323. Fig. 324. 
Wasserspiil. SpitzmeiBel fiir Spiildreh. 
Spiralbohrer bohrung von 

von Biige & Heilmann. 
Mayer & Co. 

Fig. 326. 

Fliigeldrehbohrer von 
Deseniss & Jacobi. 

13* 
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Der Spiildreb bobrer von Deseniss & Jacobi ist in Fig. 325 ver
anscbaulicbt . Er ist ein MeiI3el mit gerader Scbneide, dessen Seiten 
bogenformig verlaufen. 

Der Fltigelbohrer, Fig. 326, besteht aus einem spitz zulaufenden 
Meif3el, an dessen beiden Seiten zugescharfte Fli.igel angeordnet sind. 

Fig. 327. 
Erweiterungs bohrer 

von Deseniss & Jacobi. 

Fig. 328. 
Drehbohrer mit Nachschneiden 

von Deseniss & Jacobi. 

Der Flugelbohrer wird beim Bohren mit unmittelbar nachsinkender 
Verrohrung als Erweiterungsbohrer benutzt. 

Der Erweiterungs bohrer, Fig. 327, besitzt zwei urn einen Bolzen 
drehbare Meif3elschneiden und wird wie der Flugelbohrer angewandt. 

Ein anderer Erweiterungsbohrer ist der Drehbohrer, Fig. 328, 
del' ItUS einem spitz zulaufendan Mcif3el und mehreren seitlich ange
ordneten Nachschneiden besteht. 
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II. Gestange, Hilfswerkzeuge, Antriebs
vorrichtungen, Winden, Geriiste und Tiirme. 
Das Bohrgestange bet der Spuldrehbohrung ist das normale Spul

bohrgestange. Weitere Einzelheiten hieruber'sowie i'tber die Hilfl'\werk
zeuge, Antriebs,-orrichtungen, Geriiste nnd Tfirme sind im Kapitel 
"Trockendrehbohrung" und fiber Spulkopfe, Pumpen usw. im Kapitel 
"StoBende Bohrung" enthalten. 

D. Vollstaudige Bobrapparate fUr die Dreb
bobrung hll milden Gebirge. 

Die folgenden Ansfiilirungen geben im wesentlichen eine Zusammen
stellung der in den vorhergehenden I\apiteln einzeln beschriebenen 
Bohrwerkzeuge und Hilfswerkzeuge. Sie beschranken sich auf die fur 
Trockendrehbohrung von den maBgebenden Firmen hergestellten 
Apparate und gehen auf die friiher angewendeten Tiefbohrapparate nur 
kurz ein. Sic sollen den Fachmann in die Lagc setzen, vorkommendenfalls 
sich schnell daruber orientieren zu konnen, welche Apparate heutzutagc 
gebrauchtwerden, und was zu diesenApparaten alles gehort. Die Reihen
folge, in welcher die Bohrapparate besprochen werden, ergibt sich am 
besten aus del' Tiefe, fUr welche sie sich besonders eignen. Damit solI 
jedoch nicht gesagt sein, daB mit der angegebellen Tiefe die Brauch
barkeit der Apparate absolut aufhort. Die angefiihrten Zahlen sollen 
vielmehr nur die Durchschnittsleistung angeben. 

Was den Verwendungsbereich der Drehbohrung im milden Gebirge 
anlangt, so hangt dieser von dem Zweck, den die Bohrung erfullen solI, 
und von der Beschaffenheit des Gebirges abo 

Die Drehbohrung im milden Gebirge findet An" endnng beim Auf
stellen von Pfahlen nnd Stangen, bei Bodenuntersuchungen, zum Auf
lockern des Bodens, znr Herstellung von Lochern fur Pflanzungen, als 
Vorbohrung fur groBe Tiefbohrungen und zu Lagerstattenunter
suchungen. 

Auf die Brauchbarkeit der einzelnen Bohrerarten fur die ver
schiedenen Gebirgsschichten ist bereits bei ihrer Beschreibung einge
gangen worden. 

Fur gewohnlich wird leich ter trockener Sand bei geringen 
Tiefen mittels Tellerbohrers zu Tage gefordert; bei groBeren Tiefen 
verwendet man hierzu die Rohrschappe. 

Fester Sand wird haufig mit einem Spiralbohrer aufgelockert nnd 
dann mit der Schappe herausgeholt. 

Fenchter und nasser Sand wird mit der Ventilschappe oder 
Schlammbuchse durchbohrt. Benutzt man Spiilbohrung, so kommt ffir 
Sand die. Spulschappe oder dcr Wasserspul-Spiralbohrer in Frage. 
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Ackererde wird mit dem Tellerbohrer durchbohrt. 
Zum Durchbobren von Kiesschichten finden Spiralbohrer, 

Kastenbohrer, Ventilschappe und Kiesschappe Verwendung. Sind die 
Kiesschichten zu grob, so muB man versuchen, durch Zertriimmern 
der groBen Steine mittels MeiBels und durch Herausholen einzelner 
Steinbrocken mittels Steinfangers usw. vorwarts zu kommen. 

Torf wird mit der Schappe, dem Torfbohrer oder dem Schnecken
bohrer erforscht. 

Braunkohle kann mit dem Schneckenbohrer durchbohrt werden; 
fiir gewohnlich bedient man sich del' spater zu behandelnden Bohrkrone. 

Mergel ist sehr verschiedenartig und kann bald mit der Schappe, 
bald mit MeiBel, Zahn- und Diamantbohrkrone untersucht werden. 

In sandigen Tonen arbeitet man mit der Trockenschappe und 
dem Schneckenbohrer. 

In fest en Tonen oder Letten werden die Trockenschappe, 
Spiilschappe, Zahn·· odeI' Diamantkl'one benutzt. 

Handbohrappal'ate fur Bodenuntersuclmngen bis 
zu 10 m Tiefe. 

Der Handbohrer von Wilke wurde friiher haufig angewandt bei kleineren 
Bodeml1ttersuchungen bis zu 1 m Tie£e. Der Wilkesche Apparat besteht aus einer 

kleinen Schappe mit seitlichem Vorsprung und 
dem damit fest verbundenen Gestange, an dem 
oben ein holzerner Drehkriickel befestigt ist (siehe 
Fig. 329). 

Fig. 329. 
Handbohrer von Wilke (aus 

Tecklenburg, Handbuch 
der Tiefbohrkunde, Bd. I). 

Der Handtie£bohrapparat von Teck
lenburg eignet sich fiir Tiefen bis zu 10 m. 
AlB Bohrgerate finden Verwendung Schappe, 
FlachmeiBel, Kronenbohrer, Schneckenbohrer, 
Spiralbohrer, Bpitzbohrer, Hohlbohrer und Ventil
biichse (Fig. 330). Das Gestange besteht aus 
einzelnen hohlen Stangen von 1 m Lange und 
15 mm Durchmesser. Die Drehvorrichtung ist 
entweder als massive, bronzene Kriicke ausgebildet 
oder als Holzgrlff, der durch einen abschraubbaren 
Metallknopf hindurchgeht. Von weiteren Hilfs
geraten sind noch vorhanden eine Schaufel, ein 
Spitzhammer, ein Flachhammer, eine Abfanggabel 
mit Schliissel, ein Universalschliissel und eine 
Brechstange. Samtliche Bohrgerate besitzen 
gleiches Gewinde, so daB sich die verschiedenen 
Kombinationen leicht herstellen IMsen. 

Die Bohrung erfolgt von Hand ohne Geriist. 
Zur Bedienung geniigt in der Regel ein Arbeiter. 

Die durchschnittlichen, mit diesem Apparat 
erzielten Leistungen betragen nach Tecklen
burg: 

in weichem Mutterboden etwa 6 m Tiefe in 1 Stunde, 
in verwittertem Schiefer etwa 2 m Tiefe in 1 Stunde, 
in trockenem, £estem Sand etwa 3 m Tiefe in 1 Stunde, 
in feuchtem, schiefrigem Ton etwa 5 m Tiele in 1 Stunde, 
in steinigem Ton etwa 2 m Tiefe in 1 Stun de. 
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Del' Handtiefbohrapparat von Tecklenburg ist zur Ausfiihrung von kleineren 
Bohrmlgen sehr geeignet. Infolge del' geschickten Anordnung - samtliche Bohr
stiicke und 10 m Gestange haben in einem Futteral Platz, daa von einem Arbeiter 
bequem getragen werden kann - eignet sich del' Teeklen burgsche A pparat besonders 
fiir den Ingenieur und Bergmann. 

~ ~ ~ . ~ " 
;; ~ 1 ~ \ 

":i . -oil 

Fig. 330. 

Handtiefbohrapparat, System Tecklenburg, von Trauzl & Co. 

Del' Hand-Tiefbohrapparat der Tiefbohrmaschinenfabrik Mayer, 
Niirnberg, wird in 4 Grol3en ausgefiihrt. 

Der kleinste Bohrapparat ist £iiI' 5 m Tiefe bestimmt und besteht aus einem 
Teller, einer Schappe, einem SChwertmeil3el, zwei Bohrstangen, einem Bohrgriff 
und Gestangeschliissel. Del' BOhrapparat mit 35 mm Werkzeugdurchmesser 
wiegt 12 kg. Derselbe Apparat wird abel' aueh £iiI' 48 mm Werkzeugdurchmesser 
hergestellt. Er wiegt dann etwa 18 kg. 

Del' Bohrapparat fiir 10 m Tiefe hat auBer 2 weiteren Bohrstangen noeh 
cinen Spiralbohrer, eine andel's geformte Schappe, eine Schlammbiichse, einen 
KolbenmeiBel, FlachmeiBel, Schneckenbohrer, Bohrbock mit Seilrolle komplett, 
Wirbel und Dreheisen. Er wird ebenfalls mit 35 und 48 rum Werkzeugdurehmesser 
hergestellt. Das Gewicht erhOht sich dann auf 17 bezw. 25 kg (Fig. 331}. 

Del' Bohrapparat fiir 20 bzw. 30 m Tiefe wird nul' mit einem Werkzeug
durchmesser von 48 mm angefertigt und unterscheidet sich, abgesehen von dem 
Gewicht, das sich hier auf 93 bezw.110 kg erhoht, nicht von den bisher besprochenen 
Apparaten. 

Del' Erdbohrapparat "Jasmin" ist fiir Bodenuntersuchungeu in ge
ringen Tiefen, bis zu etwa 15 m, bestimmt. Er besteht aus einem kleinen Spiral
bohrer als Vorbohrer, dessen Verlangerung als Schneidebohrer in verschiedener 
Weise ausgebildet sein kann. Bei dem Bohrer (Fig. 332) stehen die beiden 
Fliigel beinahe rechtwinklig zu einallder, bei Fig. 333 ahneln sie einem Hohl
bohrer. 
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Fig. 331- Fig. 333. 
Tl'ocken-Droh- und StoBbohrapparat von Mayer & Co. Erdbohrappm'at 

Jasmin. 

Fig. 332. 
Erdbohrcr von J'tf>1nin. 

Fig. 334. 
Hebevorrichtung der Hannoverschen Erdbohrer

fabrik Hermann Meyer. 
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Der Jasminsche Erdbohrer wu·d in verschiedenen GraBen, deren Durch
messer zwischen 60 und 300 mm schwankt, angefertigt. Diesel' Bohrer besitzt den 
Vorteil, daB er im Gegensatz zu den Teller· und Liiffelbohrern beim Herausziehen 
des Gestanges nicht erst zuriickgedreht werden muB, sondern direkt hochgehoben 
werden kann. 

Zur Dr~hung wird eill halzerner Griff durch die in del' oberstell Bohrstange 
vorhandene Ose gesteckt. 

Fig. 335. 

American Earth Boring Machine (aus Gasmotorenteehnik 1910, S. 67). 

Bohrapparate del' Hannoverschen Erdbohrerfabrik Herm. 
Meyer, Hannover. Die Hannoversche Erdbohrerfabrik von Herm. Meyer fertigt 
drei verschiedene Bohrapparate £iir Trocken-Drehbohrung an. 

Del' Erdbohrapparat Triumph benutzt den bereits auf S. 183 beschriebenen 
Erdbohrer. Fiir die Drehung wird hier ein Dreheisen mit Schrauben am Gestange 
befestigt. Das Gewicht eines kompletten Apparates, del' fiir Tiefen bis zu 10 m 
angewendet werden kann, echwankt bei 60- 150111m Durchmesser zwischen 
26,5 und 64 kg. 
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Der Universal-E~·dbohrapparat besteht aus dem Universal-Erdbohrer 
(s. S. 183) und dem zugehorigen Gestange. Del' komplette Apparat fiir 10 m Tiefe 
wiegt bei 60-300 mm Durchmesser 25-95 kg. . 

Del' Zylinder-Erdbohrapparat eignet sich besonders fiir Bohrungen 111 

trockenem Mutterboden, Lehm und Kies. Er findet fiir Langen bis zu 40 m Ver
wendung und wiegt bei 60-300 mm Durchmesser 26-88 kg. 

Fig. 336. 
American Earth Boring Machine (aus Gasmotorentechnik 1910, S. 67.) 

Von Interesse ist noch die bei allen drei Apparaten verwendete "Meyersche 
Hebevorrichtung" zum Anheben des Gestanges. Diese besteht, wie Fig. 334 
erlautert, aus zwei durch Schrauben zusammengehaltenen Laschen, in denen ein 
abgestumpfter Hebel sich auf- bzw. abwarts bewegen kann. Diesel' Hebel ist an 
einer Kette befestigt, welche mit einem Gasrohre oder einer Holzstange ver
bunden ist. Wird das auf einem Boeke liegende Rohr heruntergedriickt, so wird 
del' Hebel seinerseits durch die Kette angehoben und gegen das Gestange gepre13t, 
und dieses macht dann die Aufwartsbewegung des Hebels mit. Hort dann der 
Druck auf das Rohr auf, so gleitet die Hebevorrichtung am Gestange herunter 
und klemmt sich beim Anheben wieder selbsttatig fest. 

Der Handbohrapparat von Biige & Heilmann in Berlin ist sowohl 
fiir Drehbohrung wie fiir Seilbohrung verwendbar. Er besteht aus einem ein
fachen Bohrgeriist mit Zubehor, mehreren Erdbohrern, einem Schneckenbohrer, 
Schlangen bohrer, Loffelbohrer, einem Kratzer und einem Gliickshaken. Die Drehung 
erfolgt von Hand vermittels eines abschraubbaren Drehgriffes. Bei Brunnen
bohrungen werden die bereits erwahnten Bohrwerkzeuge noch um je einen Sack
bohrer, Mantelbohrer und Kiesbohrervermehrt. Mit einem derartigen Bohrapparat 
lassen sich Bohrungen bis zu 150 mm Durchmesser und 50 m Teufe aus
filhrell. 
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Die Hand - Bohranlage "Pionier" der Deutschen Tiefbohr - Aktien
gesellschaft zu Berlin und Nordhausen ist fiir Tiefen bis zu 300 m und vor allem 
fiir Bohrungen in den Kolonien bestimmt. Es kann sowohl drehend wie stoBend 
gearbeitet werden. Beim Drehbohren hangt das Gestange an der Bohrwinde und 
wird von diesel' aus, dem Eindringen des Bohrers in das Gebirge entsprechend. 
naehgelassen. AIle weiteren Angaben sind in dem Kapitel "StoBbohrung" auf 
S.42/43 enthalten. 

American Earth Boring Machine von Beltz 1). Zum Bohren von 
Lochern, in die Pfahle, Zaunpfosten, Telephonstangen usw. eingesetzt werden sollen, 
verwendet man in Sacramento in Kalifornien neuerdings einen Erdbohrer mit 
Antrieb durch einen Gasolinmotor. 

Der Erdbohrer, der von der Firma Charles Beltz in Kalifornien gebaut wird, 
ist, wie die Figuren 335 und 336 zeigen, auf einem kleinen Wagen montiert. Der 
Bohrer ist als Spiralbohrer ausgebildet und wird in 3 verschiedenen GroBen von 
203,305 und 406 rom angefertigt. Auf dem Wagen ist an der Riickseite ein Gestell 
aus Winkeleisen angebracht, in dem Antrieb und Bohrvorrichtung verlagert 
sind. 

Der Antrieb erfolgt von einem kleinen Zweizylindermotor stehender Bauart 
von 7Y2-12 PS durch Riemen auf eine im Gestell verlagerte Riemenscheibe, 
welche durch verschiedene Rader und Ketten die Bewegung auf die Bohrspindel 
iibertragt. An der Bohrspindel ist der bereits erwahnte Spiralbohrer befestigt. 

Durch zwei ein- und ausriickbare Kupplungen lassen sich zwei einander 
entgegengesetzte Bewegungen des Bohrers erzielen. Durch Einriicken der An
triebskupplung wird del' Bohrer in Umdrehung versetzt und beginnt zu arbeiten. 
Beim Ausriicken diesel' und Einriicken der anderen Kupplung wird der Bohrer 
aus dem Loch herausgeschraubt. Die Lage des Bohrapparates gegen die Vertikale 
laBt sich beliebig verandern, wodurch erreicht wird, daB der Bohrer auch beim 
Bohren an Abhangen zu gebrauchen ist. 

Zur Bedienung des Apparates sind 2 Mann erforderlich. Der eine, ein Junge, 
halt die Pferde, wahrend der zweite den Bohrer bedient. 

Mit dem Erdbohrer von Beltz werden in del' Regel Locher bis zu 2 m Tiefe 
und bis zu 406 mm Durchmesser gebohrt. Locher von 0,80 m Tiefe wurden in 
vielen Fallen in 15 Sekunden gebohrt. 

E. Leistmlgen und Kosten. 
Del' BohrfortsC'hritt, welcher mit den einzelnen Drehbohrem 

erzielt wird, unterliegt groBen Schwankungen. Er hangt ab von dem 
Gewicht des Bohrers, der Umdrehungszahl, dem Durchmesser und der 
'Iiefe des Bohrloches, der Gebirgsbeschaffenheit und del' Anwesenheit 
von Wasser, die das Bohren durch Erweichung der Gebirgsschichten 
unter Bildung von Bohrschmant unterstiitzt. 

Ganz allgemein kann man sagen, daB die Leistungen del' Dreh
bohrung denen der StoBbohrung nicht unwesentlich nachstehen, und 
daB bei der Trockendrehbom:ung von Hand nur mit einem Bohrfort
schritt von 2-6 m in del' 10 stiindigen Schicht gerechnet werden darf, 
del' sich bei del' Spiildrehbohrung auf 4-·12 m in der Schicht erboht. 

Die I.ei~tungen mittels Trockenschappe usw. in sandigen oder 
kiesigen Schichten sind sehr gering und betragen einschlieBlich Ver
rohrung etwa 2 m in der 10 stiindigell Schicht. 

1) Gasmotorentechnik 1910, S. 67 u. f. 
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Bei Anwendung der Trockenschappe in sandigem oder fettem Ton 
erhoht sich die Leistung, falls ohne Verrohrung vorgebohrt werden kann, 
auf etwa 4 m maximal in del' 10 stiindigen Schicht. 

Bei Benutzung del" Spiilschappe lassen sich in sandigem und fett·em 
Tone, wenn ohne Verrohrung vorgeb0brt wird, Leistun:;en bis 7U 10 
und 15 m in del' Schicht erziE'len. 

In steinigem Ton ist del' Bohrfortsehritt bedeutend geringer, und 
lassen sieh Durchsehnittszahlen aus Grfmden, die in del' auBerst wechsel
vollen Gebirgsbeschaffenheit zu suehen sind, iiberhaupt nieht an
geben. 

Die Leistung im Mergel betdigt bei Handbohrung etwa 2--6 m 
in del' Schicht. 

Die Leistung des Drehbohrapparates von Beltz ist nach den An
gaben in del' "Gasmotorenteehnik" flberraschend groB. So sollen bei 
Mendota in Kalifornien in einem Fane 90 Locher von je 203 mm Durch
messer und je 0,75 m Tiefe, wobei jedes Loch von dem andern 11 m 
entfernt war, in nul' 60 Minuten abgebohrt sein. Hochstwahrscheinlich 
handelte es sich dabei um sehr mildes Gebirge. 

Uber die Kosten von Drehbohrungen im milden Gebirge lassen 
sieh exakteAngabE'n nieht machen, dadieseBohnnethode nul' in selt.enen 
Fallen angewandt wird. Bei den kleinen Bohrungen, welehe nul' zu 
Bodenuntersuehungen usw. ausge£iihrt werden, setzen sich die Kosten 
zusammen aus den Ausgaben £iiI' Lohne, fiir Amortisation und Verzinsung 
des Bohrapparates. Die letzteren sind jedoeh so gering, zumal da del' 
Bohrapparat lange Zeit brauchbar ist, daB sic flir gewohnlieh vernach-
lassigt werden konnen. . 

Bei den groBeren Tiefbohrungen wird dio Drehbohrung nul' im Be
ginn del' Bohrung und dann flir kurze Zeit angewandt. Eine Folge 
davon ist, daB hier zuverlassige Angaben ebcnfalls nieht vorhanden sind. 

Zwolfter Teil. 

Das clrellencle Bohren inl festen 
Gebirge. 

Von Diplom-Bergingenieur Arthur Gerke. 
Benutzte Literatur. 

Serlo: Leitfaden zur Bergbaukunde. 
Tecklenburg: Handbuch del' Tiefbohrkunde. Bd. III und V. 
Kohler: Lehrbueh del' Bergbaukunde. 
Heise-Herbst: Lehrbueh del' Bergbaukunde. 
Rost: Tiefbohrtechnik. 
Stein: Kurze Ubersicht del' Verfahren und Einrichtungen zum Tiefbohren. 
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Ursinus: Kalender fUr Tiefbohringenieure, :rechniker usw. 
Petraschek: Mehr Diamantbohrungen. Osterreichische Zeitschrift fUr Berg

und Hiittenwesen 19lO, Nr. 21. 
Zum Artikel des Dr. W. Petraschek: Mehr Diamantbohrungen. Osterreichische 

Zeitschrift fUr Berg- und Hiittenwesen 1910 Nr. 30. 
Pois: Die Wahl der Bohrsysteme unter Beriicksichtignng ihres Anwendungs

gebietes, ihrer Leistungsfahigkeit und Anschaffungskosten. Organ des Vereios 
der Bohrtechniker 1909, Nr. 9. 

Meganck: Untersuchung des tertiaren Deckgebirges der belgischen Campine. 
Organ des Vereins der Bohrtechniker 1910, Nr.20. 

A. Einleitllng. 
I. Allgemeine Angaben. 

Das drehende Bohren im festen Gebirge ist nahezu identisch mit 
dem Begriff "Diamantbohrung". Wohl kann man auch hier an Stelle der 
Diamantkrone andere Bohrwerkzeuge, z. B. Stahlkronen, benutzen, 
doch geschieht dies in so seltenen Fiillen, daB man in der Praxis nur vom 
Diamantbohren spricht und darunter ganz allgemein das drehende Bohren 
im festen Gebirge versteht. 

Die Erfindung des Diamantbohrens ist zUrUckzu.fflhren auf den 
Genfer Uhrmacher oder Ingenieur Rudolf Leschot (die Angaben 
iiber seinen Beruf widersprechen einander), der um das Jahr 1864 
auf den Gedanken kam, die auBergewohnliche Harte des Diamanten 
fiir Bohrzwecke nutzbar zu machen. Die von ihm erbauten Maschinen 
wurden zuerst bei der Tunnelbohrung durch den Mont Cenis ange
wandt und spater von den Ameriknnern Bullok, Pleasant, 
Severance, dem Deutschen Kobrich u. a m. weiter ausgebildet. 
Heute gibt es eine Menge der verschiedenartigsten Systeme, und die Zahl 
der mit der Diamantkrone ausgefiihrten Bohrungen ist bereits Legion. 

Bei der Diamantbohrung wird das an einem Hohlgestange befestigte 
Bohrwerkzeug mit gleichbleibendem Druck gegen das Gebirge gepreBt 
und gleichzeitig in schrielle Umdrehung versetzt, "odurch um den stehen
bleibenden Bohrkern ein ringformiger Hohlraum entsteht. Durch den 
Spiilwasserstrom wird das bei der Bohrung erzeugte Bohrmehl in Schlamm 
verwandelt und mit zu Tage gefordert. 

Ebenso v;~e die Drehbohrung im milden Gebirge der StoBbohrung 
an sich iiberlegen ist, ist auch die Drehbohrung im festen Gebirge die 
theoretisch vollkommenste Arbeitsmethode, da die Einwirkung auf die 
Sohle ununterbrochen erfolgt. Das hat auch hier einen geringeren 
Widerstand der Gebirgsteilchen gegen die Losung aus der Umgebung 
und einen geringeren Wasserwiderstand zur Folge. 

Die Diamantbohrmethode eignet 8ich nur zum Bohren in festem 
und sehr festem Gebirge, in kliiftigem und weichem Gebirge versagt sie 
dagegen. 1m festen Gebirge liefert die Diamantbohrung gute, fast 
liickenlose Bohrproben und weist auch von allen Bohrverfahren die 
groBten Leistungen auf. In unbekannten, von Grubenbauen entfernt 
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gelegenenGebieten ist, wenn es sich nicht um sehr mildesGebirge handelt, 
einzig und allein dieses Verfahren .am Platze, da nur mit der Diamant
bohrkrone Aufschliisse erlangt werden konnen, welche eine sichere Be
urteilung der geologischen Verhiiltnisse ermoglichen. A1s weiterer 
wichtiger Vorteil kommt hinzu, daB das Erbohren von Kernen, welche 
das Gebirge in seiner urspriinglichen Beschaffenheit zeigen, die Fest
stellung des Einfallens und Streichens der Schichten ermoglicht. Die 
Diamantbohrung ist ferner die einzige Bohrmethode, welche praktisch 
ffir die Herstellung von Bohrlochern in Tiefen fiber 1200 m in Frage 
kommt. Die tiefsten Bohrl6cher der Erde Schladebach bei Merseburg 
von 1748,40 m, Paruschowitz V von 2003,34 m und Czuchow von 
2239,72 m Tiefe sind siimtlich mit Diamantbohrung hergestellt. Der An
wendungsbereich der Diamantbohrung umfaBt, sieht man von den Fallen 
ab, wo festes Gestein bereits an der Tagesoberfliiche auf tritt, die Tiefen 
von 300-1000 m, wahrend tiefere Bohrungen nur als Ausnahmen zu 
betrachten sind. Der Durchmesser der Bohrungen schwankt zwischen 
etwa 600 und 50 mm. 

Der Antrieb erfolgt beim Diamantbohren fast immer durch ein 
Kraftmittel, nur einige wenige Diamantbohrmaschinen sind aus berech
tigten Griinden auch filr den Handantrieb eingerichtet. Als Kraft
mittel finden Verwendung Dampf, Gas, Benzin, Benzol, PreBluft und 
neuerdings auch Elektrizitiit. . 

Die Antriebsmaschinen sind in Deutschland gewohnlich Dampf
lokomobilen, in England und Amerika entweder besondere Dampf
maschinen, ",elche ihren erforderlichen Dampf aus einem besonderen 
Kessel erhalten, oder, wenn auch seltener, Gasmotoren. Neuerdings ver
wendet man vereinzelt auch in Deutschland Gasmotoren, welche mit 
Benzin oder Benzol betrieben werden, oder PreBluftmotoren. Die Anwen
dung elektrischer Motoren ist dagegen fast ganz auf Amerika beschrankt. 

Die GroBe des Kraftbedarfs schwankt zwischen 2 und 25 Ps. 
Die Umdrehungszahl betriigt 200-300 in der Minute; daher ist auch 
der groBere Kraftverbrauch gegenfiber den StoBbohrmethoden zu er
klaren. 

Die Vbertragung der Drehbewegung der Antriebsmaschine auf das 
Bohrwerkzeug erfolgt stets durch ein Zahnradergetriebe, das bei den 
deutschen Einrichtungen auf einem kleinen, auf Schienen laufenden 
Wagen verlagert ist. Bei den aus1iindischen Konstruktionen ist das Ge
triebe stets mit dem ganzen Apparat fest verbunden. 

Infolge des groBen Gestangegewichtes muB eine Entlastung des 
Bohrwerkzeuges eingefiihrt werden, urn ein Zermalmen der gegen Druck 
sehr empfindlichen Diamanten zu verhfiten und um mit einer geringeren 
Antriebskraft auszukommen. Die Entlastung geschieht entweder durch 
Gegengewichte, welche fiber Tage angebracht werden und eine nach 
oben gerichtete Zugkraft ausfiben, oder durch Schrauben- und Friktions
riider, oder es wird der Druck von Dampf oder PreBwasser hierzu aus
genutzt. Der Druck, den die Krone auf die Bohrlochsohle ausfibt, solI 
etwa 200-400 kg betragen. 
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Die erbohrten Kerne werden in dem uber del' Bohrkrone befind
lichen Kernrohre aufgefangen und erst dann zu Tage gef6rdert, wenn das 
Kernrohr zum uberwiegenden Teil mit Kernen angefullt ist. Es kann 
also, ohue aufholen zu mussen, jedesmal die Lange eines Kernrohres 
abgebohrt werden. Wiirde die Bohrung dann noch fortgesetzt werden, 
so ware pine Verstopfung des Kemrohres fUr den Durchgang del' Spiilung 
die l!'olge. VOl' dem Ausholen wird die Bohrkrone etwas angehoben 
und del' Kern nach Einstellen del' Wasserspulung durch seitliches Rin
und Rerbewegen des Gestanges abgebrochen; durch das Anheben 
klemmt sich ein oben in del' Bohrkrone befindlicher Federring 
am Kern fest und verhindert diesen beim Aufholen des Gestanges 
am Rerausfallen. An Stelle dps Federringes kann man zum 
Abbrechen und Reben des Kernes auch einen besonderen Kernheber 
benutzen. 

Was die Kern£ahigkeit del' einzelnen Gebirgsschichten aulangt, 
so He£em Schiefer, Sandstein, Kalk, Mergel, Salz, Gips und Anhydrit 
vorzugliche Kerne. In losem, sandigem Gebirge werden dagegen keine 
Kerne erzielt. In del' Kohle erhielt man neuerdings bei Anwendung 
del' sog. Doppelkemrohre ebenfalls recht gute Kerne. Gebrache, steil 
einfallellde Schichtcn odeI' Konglomerate geben schlechte Kerne und 
erfordem zur Dul'chbohrung sehr viel Diamanten. 

Die Spulung muB wahrend des Bohrens ununterbrochen erfolgen. 
Versagt sie auch nnr kurze Zeit, so muB die Bohrung sofort eingestellt 
werden, da das Weiterarbeiten groBe Verluste an Diamanten ZLir Folge 
haben wiirde, welche bei del' groBen Umdrehungszahl durch die auf
tretende Reibung stark erwarmt werden und dann verschmoren. Da 
beirn pl6tzlichen Aufh6ren del' Spulung auch del' Nachfall und Bohr
schmant nicht zu Tage gef6rdert wird, so sinkt er im Wasser seines 
h6heren spezifischen Gewichtes wegen auf die Sohle und kann 
hier ein Festklemmen del' Krone bewirken. 

Schon wahrend des Bohrens lassen sich uber Tage Schliif'se auf die 
Art del' durchsunkenen Schichten odeI' auf eil~en eventuellen Gesteins
wechsel ziehen. Rierzu ist die standige Untersuchung des VOIl del' 
SpiHung abgesetzten Rchlammes sowie die Beri.icksichtigung des bei del' 
Rotation hervorgebrachten Tones erforderlich, welcher auBerdem noch 
AufschluB j.iber den ungest6rten FOl'tgang del' Arbeit gibt. 

Bei del' drehenden Bohrung ohue Diamanten wird eine Stahlbohl'
krone benutzt, welche in derselben Weise wie die Diamantkrone in 
Umdrehung versetzt wird. Die ZuHilirung von SpiHwasser zur Beseiti
gung des Bohrschmantes muB auch hier erfolgen. Die Drehbohrung 
mit Stahlkl'one hat neuerdings zur Untersuchung von tertiarem Deck
gebirge bei den zahlreichen Bohrungen in del' belgischen Campine 
mehrfach Anwendung gefunden. Zur Aufnahme del' Keme wurden die 
bereits erwahnten Doppelkernrohre verwendet, mit denen es gelang, in 
Tonschichten) ja sogar in sandigen Schichten brauchbare Proben 
zu erzielen. Del' Prozentsatz del' dabei gewonnenen Kerne Will' nach 
Meganck: 
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in Ton und sandigem Ton etwa 68% 
in Ton mit Muscheln . 100 

" in etwas tonigem Sand 30 
in Sand 5 

" in sandigem Ton . . . 6R 
in Ton mit Braunkohle " 66 " 
in der Braunkohle 100 
in griinem Sand 22 

" in Mergel 60 
" 

Dazu war auch der Bohrfortschritt allen Verfahren, mit denen man 
einen GebirgsaufschluB in tertiaren Schichten zu erzielen versuchte, 
uberlegen. Die hier erhaltenen gunstigen Resultate werden wohl in 
Zukunft eine haufigere Anwendung dieses Verfahrens zur Folge 
haben. 

II. Vorteile del' Diamantbohrnng. 
Die Anwendung del' Diamantbohrung bietet folgende Vorteile: 

1. Erreichung groBer Tiefen. 
2. Infolge der ununterbrochenen Drehwirkung vorteilhafte Kraft

ausnutzung, da die bei der StoBbohrung unumgangliche Beschleu
nigung und Wiederverzogerung del' Massen in Wegfall kommt. 

3. Infolge de,s ringformigen Querschnittes der Krone ist nur wenig 
Gestein zu zerbohren. 

4. Daher groBerer Bolufortschritt in hartem Gestein gegenuber den 
anderen Bohrverfahren. 

5. Geringe Beanspruchung des Gestanges, daher weniger Bruche. 
6. Wenig Reparaturen. 
7. Genaue Bestimmung der durchbohrten Schichten. 
8. Steckengebliebene Bohrstucke konnen umbohrt werden; infolge

dessen braucht das Bohrloch in einem Bolchen FaIle nicht auf
gegeben zu werden. 

9. Geringe Durchmesser, daher weniger N achfall. 
10. GroBe Betriebssicherheit. 

Diesen Vorteilen stehen nicht unbedeutende Nachteile gegenuber: 
1. GroBer Kraftverbrauch. 
2. GroBe Anlagekosten. 
3. Erhebliche Betriebskosten infolge der teuren Diamanten. 
4. Geringe Bohrlochsdurchmesser. 
5. Leichtes Abweichen der Bohrlocher von del' Senkrechten. 
6. Mit Vorteil nur bei giinstigem, ungestortem Gebirge anwendbar; 

bei Gebirge von abwechs~lnd harter und weicher Beschafl'enheit 
sind Kernrohrbriiche haufig. 

7. GroBer Wasserbedarf ffir Spulzwecke, namentlich aber zur 
Kiihlung der Krone. 
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8. Nachtragliche Erweiterungen der Bohr16cher sind teuer und 
schwierig. 

9. Erheblicher VerschleiB an Gestangemuffen. 

B. Bohrgerate. 
I. Stahlbohrel'. 

Bei der Drehbohrung im festen Gebirge kann man auch diejenigen 
Bohrer verwenden, welche bei der Drehbohrung im milden Gebirge 
benutzt werden und in dem Teile, der von der SpUldrehbohrung 
handelt, bereits besprochen sind. AuBerdem gebraucht man noch folgende 
Bohrstii cke : 

a) Spitzbohrer. 
Der Spi tz bohrer, Fig. 337 und 338, besteht aus einem Rohrstiick, 

das in eine konisch zulaufende Schneide aus Manganstahl endet. Der 
Austritt der SpUlung erfolgt durch Offnungen 
im oberen Teile des Bohrstiickes. Der Spitz
bohrer wird zumReinigen derSohle von Nachfall 
sowie zur Herstellung trichter£o=iger Ver
tiefungen benutzt, in denen sich aus der Bohr
krone ausgefallene Diamanten oder auf der Sohle 

Fig. 337 und 338. 
Spitzbohrer (aus Zeitsohrift des Ver-eins 

Deutsoh. Ing. 1905). 

Fig. 339. 
Stahlvollbohrkrone (aus 

Teoklenburg, Handbuohder 
Tiefbohrkunde, Ed. III). 

liegende harte Eisenstiickchen ansammeln konnen. Er wird vor Al'tang 
der Diamantbohrung in das Bohrloch eingelassen. 

b) Stahlkronen. 
Bei den Stahlkronen hat man zwischen Vollkronen und Hohl

kronen zu unterscheiden, je nachdem, ob auf dasErbohrerr von Kernen 
verzichtet oder Wert gelegt wird. 

Die Stahlvollbohrkrone besteht aus einem runden Gu13stahl
zylinder, der am unteren Ende Zahne besitzt und im Innern mit mehreren 
Durchbohrungen fiir den Austritt der Spiilung versehen ist (siehe 
Fig. 339). Die mit ihr erzielte Wirkung ist nul' gering. 

Bansen, Tiefbohrwesen. 14 
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Die Stahlhohlkrone odeI' Stahlkrone , auch Zahnkrone odeI' 
Stahl-Zackenkrone genannt, welche friiher fast nur zum Reinigen der 
Bohrlochssohle vor Beginll der Diamantbohrung verwandt wurde, wn'd 
in neuester Zeit auch zum eigentlichen Bohren im jiingeren Gebirge 
benutzt, wenn es darauf ankommt, Keme aus diesen Schichten zu er
zielen. Die Stahlkrone ist eine Hohlkrone und besitzt an der Unterseite 
ausgefeilte Zahne, deren Schii.r£e von del' Beschaffenheit des Gebirges 
abhangt (Fig. 340- 343). Die Zahne, deren Schneidewinkel zwischen 

Fig. 340. Fig. 341 a. Fig. 341 b. 

Zackenkrone von Thumann. Stahlbohrkrone von Mayer & Co. 

Fig. 342 a-c. 

Stahlhohlkronen von Deseniss & Jacobi. 

70 und 90° schwankt, konnen radial stehen; doch empfiehlt es sich 
sie im Sinne del' Drehrichtung etwas voreilen zu lassen. Sie mussen auBer
dem auf der Innen- wie AuBenseite del' Krone aus dem Umfange etwas 
hervortreten, wenn nicht Verklemmungen die Folge sein sollen Zwischen 
den Schneiden befinden sich Offnungen fur den Austritt des Spulwassers. 
Die Umdrehungszahl ist fUr gewohnlich geringer als bei del' Diamant
bohrung. In lettigen Schichten setzen sich die Offnungen fUr den Austritt 
des SpiHwassers leicht zu. Geroll- und Kiesschichten wirken abo 
stumpfend auf die Schneiden 

Der Lettendrehbohrer von Schrockelstein, der sich nach Tecklen
burg mehrfach bewahrt haben soil, besitzt 2 gewellte Zahnkronen, aus deren 
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Zwischenraumen das Spiilwasser austreten kann (Fig. 344). Er ahnelt etwas den 
neuerdings verwandten Kronen mit Doppelkernrohr. 

Der zum Losreil3en der Keme dienende Federring soU, weil er die gleiche 
Konstruktion besitzt, erst bei der Diamantbohrung naher beschrieben werden. 

Fig. 343. 

Stahlkronen der Sullivan Machinery Company. 

o 
Fig. 344. 

Lettendrehbohrer von Schrockelstein 
(aus Tecklenburg. Handbuch 
der Tiefbohrkunde, Ed. III). 

II. Diamantbohrer. 
Wah rend sich die eben besprochenen Stahlbohrer nur zum Reinigen 

des Bohrloches oder Bohren in jtingerem Gebirge eignen, benutzt man 
in alteren und harteren Gebirgsschichten ausschlieBlich Bohrer, bei denen 
als Schneidwerkzeuge Diamanten dienen . 

. a) Diamanten. 
Die Diamanten 1) gehoren dem reguliiren Kristallsystem an und 

bestehen aus reinern Kohlenstoff. Sie finden sich zumeist auf losen und 
verfestigten Seifenlagerstatten tcilweise diluvialen und tertiaren Alters. 

') S. a. K I 0 c k man n: Lehrbuch der Mineralogie. 
14* 
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Die Harte der Diamanten ist, da sie von allen Mineralien die gro13te 
Harte besitzen, = 10 zu setzen; ihr spezifisches Gewicht ist 3,50 bis 
3,53. Die rur Bohrzwecke benutzten Diamanten kommen meisteml aus 
Brasilien, vereinzelt auch aus Sibirien. N euerdings werden auch Steine, 
die aus 8iidafrika und Deutsch-8iidwestafrika stammen, benutzt. 

Die Gewinnung der Diamanten erfolgt im Tagebau oder Tiefbau. Bei der 
Gewinnung durch Tagebau, die fiir brasilianische und deutsch-siidwestafrikanische 
Steine alleip. in Frage kommt, werden die alluvialen oder diluvialen Schichten mit 
Hacke und Spaten hereingewonnen und dann in Trogen ausgewaschen. 

Man kann 4 Arlen der Ausbildung von Diamanten unterscheiden: 
1. Reine Diamanten, 
2. Borts, 
3. Carbons oder Carbonados, 
4. Ballas. 

Zu 1. Die reinen Diamanten sind Einzelkristalle oder Kristallgruppen, 
welche farblos oder gleichmaBig gefarbt sind und fast nur also Schmuckstiicke 
henutzt werden. 

Zu 2. Die Borts, auch Boarta genannt, sind radialstrahlige Kugeln oder 
unregehnaBige Aggregate von triiber weiBer, brauner oder gelber Farbe. Man 
verwendet sie nur zu industriellen Zweoken1). Bei den Borts unterscheidet man 
drei Varietaten: Kap-Borts, Kap-Ballas und brasilianische Borts. 

Die Kap-Borts sind runde Steine, welche eine flache Schichtung aufweisen. 
Sie eignen sich zum Bohren in nicht zu harten Schichten wie z. B. Sandstein usw. 
und sind hier den anderen Steinen wegen des um Y+ billigeren Preises vorzuziehen. 

Die Kap-Ballas sind mehr weiBe Diamanten, welche eine radialstrahlige 
Struktur besitzen. 

Die besten Borts sind die brasilianischen. 
Zu 3. Wahrend die Borts nur bei Bohrungen in mittelhartem Gebirge 

vorteilhaft zu verwenden sind, gebraucht man die BOg. Carbons mit Vorliebe im 
hartesten Gestein. Die Carbons sind erbsen· bis eigroBe Rollstiicke von koks
oder kohlenschlackenartiger Beschaffenheit, von dichter bis kerniger Struktur, 
mit gIanzend schwarzer Oberflache und mattern, muschligem Bruch. Die Carbons 
sind grau, seltener griinlich und rotlich gefarbt. Nach Angabe der Firma S mi t h & 
Zonen besitzen dieSteine, welche ausChapada stammen und welche groBtenteils 
nicht poros sind, die groBte Harte, die Steine von Morro de Chapeo mit glanzender 
Haut sollen etwas weniger hart sein. 

Zu 4. Die Ballas. Die Ballas sind, wenn sie aus Brasilien kommen, auBer
gewohnlich hart. Man nndet sie sehr selten. Sie sind in der Regel kugelrund und 
besitzen nur kleine Schnittflache. Man verwendet sie vielfach als Priifsteine. 

Bei der Auswahl der Diamanten ist groBe Vorsicht erforderlioh. Nach 
Angaben der Sullivan-Company sollen die Steine moglichst 'rund und nicht zu 
klein sein, da Eoken und UnregelmaBigkeiten dem Einsetzen Schwierigkeiten be
reiten. Ein schmaler, langgestreckter Stein ist praktischer als ein groBer Stein 
von unregehnaBiger Form. Es empfiehlt sich ferner, beim Einkauf auf die Beschaffen
heit der Oberflache zu achten. Steine mit verwitterter Oberflache lassen sich 
schwer auf Harte und Kohasion priifen, anders ist es dagegen bei Steinen, welche 
frische Bruchflache aufweisen. Hier IaBt sich leicht ermitteln, welche Struktur der 
Stein hat, ob sie dioht, masohenartig oder ob sie grob und poros ist. Steine von 
dichter, masohenartiger Struktur, die eine graue olier griinliche Farbe und einen 
Glanz wie die frischer Bruohflache von feinem Stahl besitzen, sind hart und zah, 
und beirn Gebrauoh erhalt jedes Korn eine Art Politur. Steine dagegen mit grobem 
oder porosem Korn, im Aussehen Koksstiiokchen ahnelnd, mit dunkler und stumpfer 

1) s. a. Broschiire der Firma J. K. Smith & Zonen inAmsterdam: Glaub
hafte Beschreibung von Brasilianischen Carbonen und Borts usw. 
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Farbe, werden sehr schnell abgenutzt. Carbons mit sehr kleinen Kristallen sollen 
sich dagegen gut bewahren. 

Zur Priifung der Harte empfehlen Smith & Zonen die Verwendung brasilia
nischer Ballas. Reibt man den zu untersuchenden Stein mit einem solchen Ballas, 
so laBt sich aus der Abnutzung die Harte schnell bestimmen. Diamanten, welche 
sich schnell abnutzen, sind unbrauchbar, Steine, welche dagegen fast keine Ab
nutzung zeigen, sind am besten fiir Bohrzwecke geeignet. Ein guter Carbon kann 
hohen Druck vertragen, ist aber gegen Schlag oder StoB sehr empfindlich. Dies 
macht sich besonders unangenehm bemerkbar beim Bohren in gestortem Ge
birge, weshalb hier sehr sorgfiiltig gearbeitet werden muB. 

Die Borts sind wesentlich biUiger aIs Carbons nnd infolge ihrer runden Form 
fiir das Bohren in gestortem Gebirge geeigneter, da sie sich nicht so leicht fest
klemmen a1s die uuregelmi!.Bigen, haufig scharfkantigen Carbons. 

1m allgemeinen wird heute den Carbons der Vorzug gegeben, 
da die mit ihnen erzielte Leistung und Haltbarkeit Mher ist als die 
der Borts. 

Zum Bohreu in sehr hartem Gebirge benutzt man fast nur Carbons, 
wenngleich es ratsamer erscheint, einen oder mehrere Ballas mit in die 
Kr ')ne einzuset'Zen. 

Bei weniger hartem Gebirge besetzt man die Krone zweckmaBig 
teils mit Carbons, teils mit Borts oder Kap-Ballas, wodurch !'!ich die 
Unkosten wesentlich vermindern und trotzdem gute Resultate er
zielen lassen. 

1m Betrieb erfolgt die Abnutzung bei gut eingesetzten Steinen derart 
daB langsam ab und zu kleine Stuckchen abspUttern. 

Der Preis unterliegt groBen Schwankungen, die je nach der Qualitat zwischen 
150 und 1400 Mark fiir Steine von ErbsengroBe.variieren. So unterscheiden z. B. 
die groBen Handlerfirmen in Amsterdam 6 Qualitaten. 

Die 1. und 2. Qualitat umfaBt die Steine, welche sich fiir die hiirteste 
Arbeit eignen, infolgedessen auch am teuersten sind. 

Steine der 3. und 4. Qualitat besitzen mittlere Harte und kosten nur die 
Halfte derjenigen 1. und 2. Qualitat. 

Die Steine der 5. und 6. Qualitat eignen sich nur zum Bohren in weichem 
Gebirge und sind infolgedessen auch am billigsten. 
. Die Kosten schwanken je nach Karat, das als Einheit dient und fiir ge-
wohnlich zu 205 mg angenommen wird, zwischen 30 und 200 Mark. 

b) Andore Steine. 
Die groBen Kosten, welche das Bohren mit Diamanten verursacht, 

lieBen bald den Wunsch nach Ersatz der teuren Steine durch andere 
billigere Materialien aufkommen. Man griff naturgemaB zunachst nach 
Mineralien, die in der Harte den Diamanten nahestehen, wie Korund, 
Saphir usw. Dann wurden auch Versuche mit bcsonders gehlirteten 
Stahlsorten, mit Schrott usw. angestellt. S'olange das Gebirge nicht 
zu hart und ungestort war, ging das Bohren leidlich von statten. Sowie 
man aber an hartere oder gestorte Gebirgsschichten kam, erzielte man 
keinen Fortschritt, so daB man doch wieder zur Diamantbohrung tiber
gehen muBte. 

Neuerdings empfiehlt die Firma Peust, Hannover, als Ersatz den 
sog. Diamantspat 1), welcher eine Harte von 9,3, ein spezifisches Ge-

') S. a. Rost: Tiefbohrtechnik, S.52. 
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wicht von 4 baben und etwa 5 M je Karat kosten solI. Weitere An
gaben fiber dieses Material, YOI' allem tiber einen etwaigen praktischen 
Gebrauch, liegen jedoch noch nicht vor. 

c) Diamantkronen. 
1. Allgemeilles. 

Die Diamantkronen unterscheiden sich yon den Stahlkronen nul' 
durch die Schneidevorrichtung, \1'elche bei ihnen aus Diamanten besteht. 
Da diese abel' ein sehr kostspieliges vVerkzeug sind, so is.t besondel'e 
Vol'sicht bei del' Anfertigung der Bohrkronen erforderlich. Eine brauch
bare Diamantkrone muB so mit Kanalen fflr die Spulung ausgel'Ustet 
sein, daB, falls einmal eine Vel'stopfung cines oder mehrerel' Kanale 
eintritt, immer noch genflgend Wasser zu den Diamanten gelangt. 
Daher sind bei allen Kronen SpiHkanale nicht nur auf del' AuBenseite, 
sondern auch auf del' Innenseite und dem Unterrande vorhanden. 

Die Diama,nten miissen nach den im vorstehenden angegebenen 
Grundsatzen ausgewahlt und sachgem~iB auf die Krone verteilt werden. 
Die Verteilung nimmt man gewohnlich so VOl', daB die Diamanten auf 
2-3 konzentrischen Ringen liegen. Die groBercn Diamanten werden 
an die Randel' gesetzt, die kleineren zwischen sie. Dabei darI nie ein 
Stein fiber die ganze Lippenbreite reichen. Die auf dem ~iuBeren bezIV. 
irmeren Kreise angebrachten Steine hBt man etwas Uber den Rand 
hervorstehen, urn ein seitlichcs Angreifen des Gebirges zu erzielen und 
ein ctwaiges Festklemmen del' Krone zu verhindern. Diamanten von 
6 Karat und mehr verwendet man bei hohen Leistungen; fUr gewohnlich 
wahlt man Steine von 3-4 Karat GroBe. Bci den kleineren Steincn 
des ilmeren Ringes kann man bis unter 1 Karat heruntergehen. 

Bei dem Einsetzen del' Steine lassen sich zwei verschiedene Be
festigungsarten unterscheiden. 

Bei del' deutschen und amerikanischen Befestigung werden 
in die Krone Locher gebohrt, welche mit kleinen Bohrern so gestaltet 
werden, daB die Diamanten genauhineinpassen. Die Verbindung zwischen 
Krone und Stein wird durch AusgieBen mit einer Metall-Legierung her
gestellt, weJche nach Angabe von Rost (Tiefbohrtechnik S .. 52) fUr ge
wohnlich aus 8 Teilen Wismut, 8 Teilen Zinn, und 8 Teilen BIei besteht, 
einen Schmelzpunkt von 75-80° und eine Druckfestigkeit von 5,3 kg 
auf 1 qmm besitzt. Etwa noch vorhandene Zwischenraume werden 
mit kleinen Kupferstlickchen gefltllt, worauf man den Diamant ver
stemmt. Dies geschieht in del' Weise, daB urn das Bett des Diamallten 
ein Rand in den Stahl eingemeiBelt und diesel' vorsichtig gegen und zum 
Teil libel' den Diamanten gestemmt wird. Del' Diamant wird so ganz 
verdeckt. Die Verdeckung schleift sich abel' beim Drehen im Bohrloch 
schnell ab, worauf die Diamanten hervol'treten. 

Die verschiedenen Stadien des Einsetzens zeigt die Abbildung 345 
welche von del' Finna Theodor Borgermann in Dli.sseldorf zul' Ver
fiigung gestellt ist. 
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Diamanten mit KristallfUichen werden am besten nach del' Richtung 
ihrer geringsten Spaltbarkeit, winklig gegen die den Kristallflachen 
parallele Spaltrichtung, eingesetzt, d. h. so, daB del' Diamant mit 
einer . Hauptecke hervorragt. 

Eine·andere Befestigungsart del' Diamanten war frillier in England gebrauch. 
lich. Die einzelnen Steine werden hier zunachst in starkere Zapfen, sog. Disken, 
gefaBt und dann erst in besondere LOcher eingelassen, die in der Bohrkrone aus
gebohrt werden. Derartig eingesetzte Diamanten lassen sich mit leichter Millie 
in beliebig viele Bohrkronen einsetzen. 

Zur Orientierung fUr den mittleren Diamantbedad der Kronen 
verschiedener Durchmesser moge folgende von del' Deutschen Tiefbohr
Aktiengesellschaft angegebene Tabelle dienen, welche jedoch nur einen 
allgemeinen Anhalt geben will, da in jedem Faile dem Gebirge ent
sprechend gehandelt werden muB. 

Durehmesser der Kronen in rum 
Karatzahl des Besatzes 

173 140 
40 35 

112 87 62 
30 25 20 

Ganz allgemein kann man je 1 em Kronendurchmesser einen Dia
manten reehnen, bei kleinen Kronen etwas mehr, bei groBen etwas 
weniger. 

Die Wandstarke del' Bohrkrone betragt im allgemeinen zwischen 
10 und 50 mm. Man vermeide es aber, sie zu groB zu nehmen, da mit 
waehsender Wandstarke die Menge des herauszuschneidenden Gesteins 
zunimmt und damit aueh del' Kraftbedarf wachst. Am Rande ninlmt 
man die Bohrkrone 2 mm starker als den iibrigen Teil, urn den Kern
rohren einen, wenn aueh geringen, Spielraum im Bohrloeh zu lassen. 

Man unterscheidet nun 3 Arten von Diamantkronen. 

2. Die deutschen Kronen. 
Die deutschen Kronen sind gewohnlieh mit 8-10 Diamanten 

von etwa 3-6 Karat, insgesamt also 24-60 Karat besetzt. Die Dia
manten sind in drei konzentrisehen Kreisen so angeordnet, daB del' eine 
Ring sich an del' inneren Kante, der zweite Ring an der auBeren Kante 
befindet, wahrend der dl'itte aus der unteren Stirnflache hervorragt. 

Die Abbildungen 345-349 zeigen die gebrauehlichsten Ausfiih
rungen deutseher Kronen von den Firmen Deutsche Tiefbohr-Aktien
gesellschaft, Lapp, Thumann und Winter. 

3. Die englischen Kronen. 
Die aIteren englischen Kronen besitzen 50 bis 600 mm Dureh

messer und werden mit einer groBen Anzahl (bis zu 50 Diamanten) 
besetzt. Das Einsetzen erfolgt entweder naeh deutscher Art, oder man 
bedient sieh der vorher erwahnten Disken. Die Diamanten stehen in 
drei Ringen so, daB der eine Stein immer die von zwei anderen frei
gelassene Ringflache bedeckt. 
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4. Die amerikanischen Kronen. 
Die amerikanischen Kronen sind auf der Unterseite mit 6 bis 

8 schwarzen Diamanten besetzt, die gew6hnlich in zwei konzentrischen 

Fig. 346. Fig. 347. 

Diamantbohrkrone del' Deutschen 
Tiefbohr-Aktiengesellschaft. 

Diamantbohrkrone von Lapp. 

Fig_ 348. 
Diamantbohrkronen von Thumann. 

Fig. 350. 

Diamantvollbohrkrone (aus Tecklenburg, Handbuch 
del' Tiefbohrkunde, Ed. III). 

0 .. 6 Q 

., 

o 
Fig. 349. 

Diamantbohrkrone 
von Winter. 

Ringen angeordnet sind_ Abbildung 345 zeigt eine derartige Krone, 
welche bei den Sullivan-Diamanttiefbohrmaschinen Verwendung findet. 
Die Diamanten sind wechselseitig gestellt. Die auBel'en bedecken etwas 



218 Das drehende Bohren im festen Gebirge. 

mehr als die auBere Halite des Schnittes, wahrend die inneren etwas 
liber die innere Halite des Schnittes hinausragen. Der Kronendurch· 
messer schwankt zwischen 20 und 100 mm. 

5. Die V ollbohrkronen. 
Die Diamantvollbohrkrone kann beim Bohren in weichem 

Gestein und groBen Teufen Anwendung finden, wenn aUF; irgendwelchen 
Griinden auf die Erbohrung von Kemen Verzicht geleistet wird. Die 
Diamanten sind gleichmaBig liber die gauze Kronenoberfiache verteilt, 
so daB eine vollige Zerreibung der Bohrlochssohle erzielt wird. Fig. 350 
zeigt eine derartige Krone und die Anordnung del' Diamanten. 

Fig. 351. 
Kronenfraser der 

Deutschen Tiefbohr
Aktiengesellschaft. 

Fig. 352. 

Stirnfraser der Deutschen 
Tiefbohr-Aktien

gesellschaft. 

Fig. 353. 
Konusfraser der 

Deutschen Tiefbohr
Aktiengesellschaft. 

Tecklenburg erwahnt auner der Vollbohrkrone noeh den dem gleiehen 
Zweck dienenden Diamantvollbohrer von Beaumont, der eine Kombination 
von Hohlkrone llnd Vollbohrer darstellt. Die Hohlkrone tragt namlieh in der 
Mitte drei mit Diamanten besetzte Stege, welehe leieht herausgenommen werden 
konnen. Dadureh wird erreicht, daB die Krone je naeh Bedarf als Hohl- oder 
Vollkrone arbeiten kann. 

An Stelle der Diamantkrone empfiehlt Olaf Terp, eine Schmirgelbohr
krone t) zu verwenden, die, wie die Diamantkrone, ganz aus Schmirgelmasse 
hergestellt 8ein kann. Man kann aueh eine Art Stahlkrone nehmen und mit dieser 
bohren, nachdem zuvor lose Sehmirgelmasse auf die SohIe geschiittet ist. Die 
Schmirgelkorner driicken sieh dann beim Bohren in Riefen der Krone hinein und 
schleifen einen ringformigen Hohlraum aus. 

Die Fraskronen oder Fraser, welche, streng genommen, in den 
Abschnitt Fangarbeit geh6l'en, sind Kronen, welche an Stelle der Dia
manten eine geriffelte Stahlbahn aus feinstem GuBstahl besitzen. Man 
benutzt sie zum Zerfrasen von im Bohrloch festsitzenden Gegenstanden. 
Fig. 351 zeigt einen Kronenfriiser, Fig. 352 einen sog. Stirnfraser, welcher 
den vollen Kreisquerschnitt bearbeitet. In Fig. 353 ist ein Konusfraser 
zum Ausfrasen verengter Stellen in del' Verrohrung dargestellt. Die 
Spitzfraser unterscheiden sich von dem Konus- oder" Tonnenfraser da
durch, daB sie im Oberteil ganz konische Form besitzen. 

1) S. K 0 hIe r, Bergbaukunde, S. 96. 
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6. FangTing. 

Mit den bisher besprochenen V orrichtungen kann man Bohrkerne 
wohl herstellen, sie aber nicht zu Tage fordern. Hierzu benutzt man 
fUr gewohnlich einen federnden Ring, den sog Fangring, der sich ill 

Fig. 354. 
Fangring der Deutschen Tiefbohr

Aktiengesellschaft. 

Fig. 356. 
Diamantkrone mit Fangring von Lapp. 

Fig. 355. 

Fangring von Lapr. 

Fig. 357. 
Diamantkrone von Lapp. 

oberen Teile der Bohrkrone, dem Kronen-Konus, befindet und das Halten 
der Kerne beim Herausziehen des Gestanges bewirkt. Der Fangl'ing 
(Fig. 354-357) ist ein auf einer Seite aufgeschlitztel' Ring aus Stahl, 
der vernloge seiner Elastizita t sich ausdehnen und wieder zusammenziehen 
kann. In del' Form einem nach unten gerichteten, abgestumpften Kegel 
gleich, ist er im Innern mit Vorspriingen versehen, die noch mit scharfen 
Stahlspitzen, Stahlschneiden oder Diamantsplittern besetzt sein konnen. 
Wahl'end der Bohrung hindert der Ring die Aufwartsbewegung des 
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Fig. 358. 
Kernheber von Mayer & Co. 

Kernes irn Kernrohre nicht. Sowie aber die 
Bohrung eingestellt und das Gestange etwas an
gehoben wird, zieht sich der Ring infolge seiner 
Verjtingung Un Innernder Bohrkrone zusammen 
(wenn Spitzen vorhanden sind, so dringen 
diese in den Kern ein), bewirkt das Los
brechen des Kernes und halt diesen in seiner 
Lage beirn Aufholen des Gestanges. 

Versagt der Fangring, oder ist aus irgend
welchen Griinden ohne ihn gebohrt worden, so 
bedient man sich zum Heben des Kernes eines be
sonderen Kern brechers oder Kernfangers. Dieser, 
der in Fig. 358 in der Ausfiihrung der Tiefbohr
maschinen- und Werkzeugfabrik Heinrich Mayer 
& Co., Niirnberg, veranschaulicht ist, wird am Ge
stange vorsichtig bis auf die Bohrlochssohle gelassen. 
Dabei fangt sich der Kern in der Fanghiilse mit 
Hille der unten befindlichen Druckfeder. Wird nun 
ein wenig auf dieSohle aufgestaucht und am Gestange 
seitlich gedriickt, so erfolgtdasAbbrechen des Kernes. 
Der an der Druckfeder vorhandene Nasenansatz ver
hindert das Herausfallen des Kernes beim Aufholen 
des Gestanges. Der Naehteil dieser sonst praktisehen 
und einfaehen Kernhebevorrichtung liegt au/3er im 
Zeitverlust, der dureh das Einlassen bedingt ist, 
noch darin, da/3 jedesmal nur 'eine der Fanghiilse 
entspreehende Kernlange gehoben werden kann. 

DerKernhe ber der englisehenMasehinen 
ist ahnlieh demMayersehen Kernbrecher ausgebildet. 
Ein Stahlring von 22,5 em Hohe besitzt drehbare 
Zahne, die beim Aufholen des GE<stanges naeh 
innen vortreten und den Kern fassen. Die Kern
gewinnung ist bei diesem Verfahren sehr umstandlich, 
da Kernrohr und Krone zuvor aufgeholt werden 
miissen, worauf erst der Kernheber eingelassen und 
in Funktion gesetzt wird. 

Der bei den amerikanischen Maschinen 
benutzte Kernheber fiir die Bohrung im festen Ge
birge ist wie die deutschen Fangringe ausgebildet. 
Bei der Bohrung im mildenGebirge, besonders im Erz, 
benutzen die Amerikaner einen anders gestalteten 
Fangring, die sog. Cossette, die aus einem lose in der 
Krone sitzendenRing mit Stahlfedern besteht, welche 
sich mit den Spitzen in den oben abgeschragten 
inneren Rand der Bohrkrone, ohne zu federn, ein
schieben (siehe Fig. 359). Die Aufwartsbewegung 
des Kernes wird also nieht gestort. Beim Aufholen 
des Gestanges wird der Fangring naeh unten ge
driiekt, die Federn kneifen den K ern ab, und dieser 
wird in die Hohe gehoben. 

III. Die bei del' Diamantbohl'ung benutzten Rijhren. 
Die Verbindung des Bohrwerkzeuges mit der tiber Tage befindlichen 

Antriebsmaschine geschieht auch bei der Diamantbohrung durch ein 
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Gestange. N ur ist hier zwischen Bohrer und Gestange noch eine 
Aufnahmevorrichtung fur die erbohrten Kel1le eingeschaltet, das sog. 
Kernrohr, da diese nicht wie bei der KernstoBbohrung durch den 
Spi.i.lstrom nach oben befordert werden. Zur Einleitung des Spiilstromes 

Fig. 359. 

Fangling der Sullivan-Machinery-Company. 

in das sich ununt"rbrochen drehende Gestange miissen die Spulkopfe 
andel's gestaltet sein als bei del' StoBbohrung, und zwal' so, daB sie eine 
Teilnahme an der Rotation el'mogJichen. Die Vel'bindung der Kel1l
l'ohre usw. mit dem Gestange erfolgt durch Verschraubung. 

a) Del' '!{ronenanschluBrillg (u in Fig. 360) 

wird zwischen Kronenkonus und Kel'nrohl' eingeschaltet. Er paBt mit 
dem unteren mannlichen Gewinde in die Bohl'krone, wahrend das obere 
weibliche Gewinde das konischeGewinde del' Kernrohl'-Mufl'en besitzt. 

b) Die l{ernrohre. 

Die Kernrohre sind nicht nur eine Aufnahmevorrichtung fi.i.l' 
den erbohl'ten Kern, sondern sollen auch del' Fortleitung des Spul-
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wassers von dem Gestange bis zur Krone dienen und auBerdem einen 
Schutzmantel filr den Kern bilden. Man unterscheidet nun 

a) einfache Kernrohre und 
b) Doppelkernrohrc. 

1. Einfache Kernrohre. 
Der Durchmesser der Kernrohre wird so gewahlt, daB diase eben 

110ch im Bohrloch Raum haben. Die lichte Weite, d. h. del' innere Durch
messer, muB dem Kern gentigend Raum bieten, ohne jedoch den Durch
gang des Spi.tlstromes zu behinderri. Der auBere Durchmesser ist 
zwischen 220 und 35 mm zu wahlen, doch stets 1-2 em geringer als 

F o 
c 

Fig. 360. 

Schematische Darstellung 
des Diamantbohrzeuges 
der Deutschen Tiefbohr· 

Aktiengesellschaft. 

Fig. 361. 

Kernrohr von Lapp. 

, 

~I 

I 

Fig. 362. 

DoppeJkernrohr 
von Lapp. 

der der Krone, damit das durch die Sptilung emporgeftihrte Bohrmehl 
einen ungehindertenDurchgang zwischen Kernrohr und BohrlochstoB 
findet, die lichte Weite dementsprechend zwischen 210 und 25 mm. 
Die normale Wandstarke betragt zwischen 5 und 10 mm. (Siehe Fig. 360 
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und Fig. 361.) Die Wandungen nimmt man zweckmaBig moglichst 
kraftig, da durch die standige rotierende Bewegung und durch das vom 
Hohlgestange verursachte Schleudern zuweilen eine einseitige rasche 
Abnutzung der Rohre stattfindet, die sehr unangenehme Kernrohrbruche 
zur Folge haben kann. 

Die Lange der Kernrohre ist sehr verschieden; sie hangt von dem 
Bohrverfahren und der Art der durchbohrten Schichten abo Wahrend 
fur die Drehbohrung mittels Zahnkrone wohl immer kii.rzere Bohrstii.cke 
genugen, werden bei der Diamantbohrung Kernrohre nicht unter 
4-5 m Liinge benutzt. Will man groBere Langen anwenden, so schraubt 
man mehrere KElrnrohre zusammen. Zu diesem Zweck sind die Rohre 
mit einem konischen Gewinde versehen, und ihre Verbindung besteht 
aus starken Muffen, welche entweder gleichen' AuBendurchmesser wie 
die Kernrohre haben oder groBer als die eigentlichen Rohre sind. Die 
letztere Art der Verbindung ist an sich haltbarer, die Muffen werden aber 
schnell abgen~tzt. Die durchschnittliche Lange der Kernrohre wird zu 
15 m genommen, so daB diese Tiefe auf einmal abgebohrt werden 
kann, ohne daB ein Aufholen des Gestanges erforderlich wird. Vereinzelt 
sind auch Kernrohre von insgesamt 100 m Lange mit Erfolg angewandt 
worden, wenn es sich darum handelte, den Nachfall aus hoher gclegenen 
unverrohrten Schichten abzusperren. Eine Absperrung des Nachfalls 
auf diese Weise ist moglich, da der freie Raum zwischen Kernrohr- und 
Bohrlochswand nur wenige Millimeter betragt und infolge der Quer
schnittsverengerung der Spulstrom hier eine Geschwindigkeitserhohung 
erfahrt, welche genugt, den Nachfall aufzuhalten. 

2. Doppelkernrohre. 
Die bisher besprochenen Kernrohre eignen sich schlecht ffir wenig 

kernfahiges Gebirge, wie Z. B. Kohle, Ton usw., da der Kern hier zu 
groBen Erschfitterungen ausgesetzt ist, und das Spulwasser mit ihm in 
Beriihrung kommt, wodurch leicht ein Auflosen und Zerfallen des Kernes 
eintritt. 

Diesen Dbelstand vermeidet die der Firma Lapp patentierte Bohr
krone mit Doppelkernrohr, welche nach Angaben des FiirstIich 
PleEsischen Bergwerksdirektors Dipl.-lng. Pistorius, Kattowitz, 
konstruiert wurde, bei der das Spfilwasser durch eine vordriickende 
Schneide, die sich am lnnenkernrohr des Doppelkernrohres befindet, 
gar nicht mit dem Bohrkern selbst in Beruhrung kommen kann. 
Die Fig. 362 veranschaulicht diese Einrichtung schematisch. Das auBere, 
drehbare und mit der Diamantkrone versehene Kernrohr a hat im 
lnnern ein gleichachsiges, nicht drehbares Kernrohr b, welches eine 
vorspringende Stahlschneide b' besitzt. Durch ein verstellbares Kugel
lager d-d' ist b mit a so verbunden, daB das Innenkernrohr an der 
Drehung von a nicht teilnimmt. Das Innenkernrohr b besitzt am unteren 
Ende elie scharfeStahlschneide b', mit der es zuerst in die Bohrlochssohle 
eingreift, da die Schneide etwas fiber den Kranz der Diamantkronenlippe 
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hervorragt. Wahrend nun das 
auBere Kernrohr mit der Krone 
sich in das Gebirge einschneidet, 
steht das ' innere J vermittels 
seinesKugeIIagersstillund preBt 
sich unter dem Druck der Ge
stangelast in das wenig Wider
stand bietende Gebirge ein. 
Hierbei schiebt sich der Bohr
kern in das ihn umklammernde 
stillstehende Kernrohr b. Am 
Zuriickweichen: wird er durch 
dieim innerenKernrohr drehbar 
angebrachten Klappen c ver-

c 

C b 

Fig. 363. 
DoppeIkernrohr del' Internationalen 
'Bohrgesellschaft (aus Organ des 
Vereins der Bohrtechniker 1910, 

S.124). 

Fig. 364. 
DoppeIkernrohr del' Sullivan

Machinery -Com pany. 
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hindert. Nach Angaben von Lappl) ist es gelungen, mit Wlfe der 
Bohrkrone mit Doppelkernrohr % der durchbohrten Floze als vollen 
Kohlenkern zu erhalten, wahrend das letzte Viertel als Feinkohle auf. 
gefangen wurde. 

Die Kernbohrvorrichtung der Internationalen Bohrge
sellschaft und von Arnold Kope 2) beruht darauf, daB zwei 
konzentrische Rohre vorhanden sind, von denen das auBere mitsamt der 
Krone rotiert, wahrend das innere stillsteht und den Kern schutzt. 
Die Konstruktion des Apparates ist aus der schematischen Skizze, 
(Fig. 363) ersichtlich. Am Bohrgestange a ist das Kemrohr b mit der 
Bohrkrone b i angeschraubt, das im Innern ein bei c1 drehbar in dem 
Teile 801 aufgehangtes engeres Rohr c enthMt. a ist mit Kanalen ~ ver
sehen, welche fUr die Fortleitung des Wassers aus dem Hohlgestange a 
in den Ringraum zwischen den Rohren b und c bis zur Bohrkrone bi 

bestimmt sind. Die Bohrkrone b i besitzt Bohrungen bs zur weiteren 
FortfUhrung des Wassers. Das innere Rohr c ist bei f eingeschnurt und 
am unteren Ende zu dem Einfiihrungstrichter fl ausgebildet. fl kann 
geschlitzt ausgefUhrt werden, wodurch sich eine Federwirkung erzielen 
laJ3t. Wenn e den Kern vorstellt, so wird das innere Rohr diesen infolge 
der Einschnfirnng f durch Reibung festhalten, wahrend Kern e seiner· 
seits das Rohr c verhindert, an der Drehung von .b teilzunehmen. 

Bohrkrone mit Doppelkernrohr der Sullivan-Machinery 
Co. Auch die Amerikaner verwenden neuerdings bei der Bohrung in 
kohlefUhrenden Schichten Bohrkronen mit Doppelkernrohren. Fig. 364 
zeigt eine derartige Einrichtung, welche von der Sullivan Machinery 
Company hergestellt wird. Es ist auch hier ein auBeres und inneres 
Kernrohr vorhanden, von denen ersteres an der Drehung teilnimmt, 
wahrend das innere Rohr an einem Kugellager aufgehangt ist und so 
unabhangig von der Drehung des auBerenKernrohres bleibt. Die FUhrung 
des Splliwasserstromes im Kernrohr und in der Krone ist aus den 
eingezeichneten Pfeilen leicht ersichtlich. 

c) Brockenfiinger. 
Vber dem Kemrohr ordnet man zuweilen, namentlich bei Bohrungen 

mit groBerem Durchmesser, BOg. Brockenfanger zum Schutz gegen 
Nachfall an (siehe F in Fig. 360). Die Brockenfanger sind etwa. 2 m 
lange Rohre, die mit Linksgewinde an das Kernrohr-Kopfstuck an
geschlossen werden und oben offen sind. Ihr Durchmesser ist gleich dem 
AuBendurchmesser der Kemrohre. Sie konnen bei Bedarf durch 
zwischengeschraubte Rohre mit Linksgewinde beliebig verlangert 
werden. 

d) Kernrohrreduktion. 
Die Kemrohrreduktion, auch Kemrohr-Kopfstuck genannt, dient 

zur Verbindung von Gestange und Kemrohr (siehe K in Fig. 360 und 

1) S. a. Org. d. Vereins d. Bohrt., Jahrg. 1910, S. 202 und 1910, S. 227. 
2) S. Org. d. Ver. d. Bohrt., Jahrg. 1910, S. 124 u. f. 

Ban. en. Tiefbohrwesen. 15 
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Fig. 365). Der sich nach unten hin vergraBernde Dbergang ist am oberen 
Ende mit normalem Gestangegewinde versehen, wahrend das untere 
Ende ein den Kernrohren entsprechendes Gewinde besitzt. Zweck-
maBig wahltman einLinks
gewinde, um bei Gestange
briichen mit einer Links
rohrtour auBer dem ge
samten Gestange auch die 
Reduktion gleichzeitig ab
schrauben zu kannen. 

Kernrohrreduktionen 
werden in allen GraBen, 
welche £iir Kernrohre in 
Frage kommen, ange
fertigt. 

Fig. 365. 

Kernrohrreduktion (aus 
Tecklenburg, Handbuch der 

Tiefbohrkunde, Bd. III). 

c 

Fig. 366. 
Kernrohrreduktion der 
englischen Apparate 

(aus Tecklenburg, 
Handbuch der Tiefbohr- . 

kunde, Bd. III). 

Fig. 367. 
Rotations-Hollander mit 

Hebekappe der 
Deutschen Tiefbohr

Aktiengesellschaft. 

Das Kernrohr wird bei den englischen DiamantbohreillI'ichtungen 
oben durch eine Platte a verschlossen (siehe Fig. 366), in deren Mitte 
das Gestange b eingeschraubt ist. 

e) Gestange. 
Das Gestange unterscheidet sich nicht von dem bei der StoB

bohrung gebrauchlichen. Wegen der unumganglich notwendigen Wasser
spiilung findet jedoch nur Hohlgestange Anwendung. 

Gestangeverbindungen, Rahrenbiindel, Rohrzangen und Schliissel 
sind die gleichen wie bei der StoBbohrung. 

f) Sptilkopfe. 
Die Wasserspiilbohrkapfe, Spiilkapfe oder Spiilbohrhollii.nder stellen 

die Verbindung zwischen dem Druckschlauch der Pumpe und dem Hohl
gestange her und dienen zugleich als Tragstiick £iir das Gestange oder 
als Wribel fiir Bohrkette und Seil. 

Der SpUlkopf £iir die Diamantbohrung besteht bei den deutschen 
Bohrmaschinen aus einem durchgehenden Gestange-AnschluBrohre, 
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das beiderseits durch Stopfhuchsen abgedichtet ist. Beide Stopfbiichsen 
sind auf GuBstahlkugeln leicht drehbar gelagert. (Siehe Fig. 214.) Am 
oberen Ende sind ein Wirbel und eine Hebekappe aufgeschraubt, an 

der das Bohrseil oder die Bohrkette angreift. Zwei weitere Spiilhollander 
der Deutschen Tiefbohr-AktiengeselIschaft und der Firma Lapp zeigen 
die Fig. 367 und 368 a, b. 

15* 
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Der englische Wasserwirbel besteht aus zwei Stopfbuchsen, die 
durch einen Nippel mit dem Hohlgestange verbunden sind. 

Fig. 369. · 

Amerikanischer Spiilhohr
hollander (altere Aus

fiihrung). 

Bei den amerikanischen Bohrmaschinen 
alteren Systems ist der Wasserwirbel eine einfache 
Stopfbiichse, welche auf das Gestange geschraubt 
wird (siehe Fig. 369). Durch Anziehen einer Kapsel 
a mit einem Schliissel, der in das Loch b paBt, wird 
die im Innern der Kapsel befindliche Packung zu
sammengepreBt und so dem mit einem unteren 
FIansch versehenen Rohrstiick eine von der 
Drehung des Gestanges unabhangige Bewegung 
ermoglicht. 

Die neueren amerikanischen Wasserwirbel 
unterscheiden sich nicht wesentlich von den 
deutschen Vorrichtungen. In der Fig. 370 sind 
verschiedene Spiilhollander der Sullivan Machinery 
Company abgebildet. 

g) SchHiuche mit Schlauch
verschraubungen. 

Zur Verbindung von Pumpe und Spiil
hollander verwendet man die auch bei der 
StoBbohrung flblichen Hochdruckschlauche 
und Schlauchverschrau bungen. 

Fig. 370. 
Wasserwirbel der SuIIivan-Machinery-Company. 
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c. Die N achla:B- Imd V orschnbvorrichtungen. 
Literatur. 

Tecklenburg: Handbuch der Tiefbohrkunde, Band III. 
Serlo: Leitfaden der Bergbaukunde. 
Ursinus: Kalender fill Tiefbohringenieure. 
R 0 s t: Tiefbohrtechnik. 
Kohler: Lehrbuch der Bergbauklmde. 
Heise - Herbst: Lehrbuch der Bergbaukunde, Bd. I. 
Kammerer: Die Erdolgewinnung bei Wietze. Zeitschrift des Vereins deutscher 

Ingenieure, 1905. 
Amerikanische Diamant-Schiirfbohrmaschinen. Organ des Vereins der Bohr

techniker, 1908, Nr. 11. 
Die amerikanische Diamantschiirfbohrung. Organ des Vereins der Bohrteclmiker, 

1909, Nr. 20 und 21. 
Diamantbohrmaschinen der Sullivan Machinery Company. Organ des Vereins 

der Bohrtechniker, 1910, Nr. 16. 

Die NachlaB- und Vorschubvonichtungen sind bei den Diamant
bohrmaschinen der einzelnen Lander sehr verschieden ausgebildet. 

In Deutschland, wo wir zwischen Klein- und GroBdiamantbohr
maschinen sorgfaltig zu unterscheiden haben, erfolgt bei den Maschinen 
der ersteren Gattung der Vorschub 

1. durch Belastung mit Gewichten, 
2. durch Friktionsgetriebe oder 
3. durch GeThichtshebel. 

Bei den deutschen GroBdiamantbohrmaschinen erfolgt der Vor
schub selbsttatig unter dem Druck der nicht ganz ausgeglichenen 
Gestangelast. 

Zum Nachlassen sind 
1. besondere NachlaBvorrichtungen mit Gewichtsgehange am 

Forderseil vorhanden, odeI' man benutzt 
2. eine Schnecke und ein Schneckemad, welche an der Vorgelege

welle der Forderwinde angeordnet sind. 
Die VoITichtungen der englischen Maschinen regulieren den Druck 

gegen die Bohrlochssohle durch Gegengewichte, welche vermittels Ketten 
an einem mit der Bohrspindel in Verbindung stehenden Querhaupt 
hangen. 

Bei den amerikanischen Maschinen erfolgt der Vorschub durch 
ein Friktionsgetriebe oder Reibungsgetriebe oder durch hydraulische 
PreBzylinder. 

I. Deutsche Nachlafivorrichtungen. 
a) Kobrichsche NachlaBvorrichtungen. 

Bei den altesten deutschen Diamantbohreimichtungen geschieht 
das Nachlassen selbsttatig. Das Gestange ist durch eine Bohrspindel 
am Bohrschwengel aufgehangt, der am Schwengelschwanz ein Gegen-



230 Da.s drehende Bohren im festen Gebirge. 

gewicht tdigt, wodurch das Gestangegewicht zum groBten Teil aus
balanciert wird. Beirn Abwartsgang von Gestange und Bohrspindel 
werden Bohl'schwengel und Gegengewicht angehoben, bis der Schwengel 
unter dem Prellklotz angelangt ist, worauf die Klemmvorrichtung des 
Gestanges gelost und an diesem nach oben verschoben wird. Mit zu
nehmender Gestangelast muB auch die Belastung durch Gegengewicht 
vermehrt werden. Der Nachteil dieser NachlaBvorrichtung besteht 
darin, daB die Belastung der wechselnden Gesteinsharte nicht schnell 
genug angepaBt werden kann. 

Fig. 37l. 

Fahrbarer Bohrkran von Thumann (aus Zeitschrift des Vereins D~utsch. lng. 1905). 

b) Nachlassen durch Schnecke und Schneckenrad. (Fig. 371.) 

[fi-~Von der am Gestange befestigten Tragschelle sind 2 Ketten fiber 
Fiihrungsrollen zum Schwengelkopf und von hier zu einer Kettentrommel 
geflihrt. Die Trommel wird durch ein Schneckenrad und eine Scbnecke 
bewegt, welch' letztere mit einem Handrade verbunden ist. Durch 
Drehen des Handrades werden die Ketten je nach Bedarf aufgewickelt 
oder nachgelassen. ~ 

c) NachlaBvorrichtung der Deutschen Tiefbohr.Aktiengesellschaft. 
(Fig. 406). 

Die Deutsche Tiefbohr-Aktiengesellschaft, Berlin-Nordbausen, be
nutzt eine NachlaBvorrichtung mit Gewicbtsgehange am Forderseil. 
Das Forderseil ist von der Trommel tiber die oben irn Turme liegende 
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Seilrolle gefiihrt und von hier fiber eine unten befindliche lose Rolle, 
an welcher die Gegengewichte aufgehangt sind, zur zweiten Turmrolle 
und zum Gestange. Mit dem Sinken des Gestanges wird die bewegliche 
Rolle und damit auch das Gegengewicht in die Rohe gehoben. 1st dieses 
an der beweglichen Rolle angelangt, so wird mittels einer an der Trommel 
angebrachten Schnecken-NachlaBvorrichtung, die von einem Randrade 
betatigt wird, so viel Seil nachgelassen, bis die Gegengewichte wieder am 
Boden angelangt sind. 

Fig. 372. 
NachlaJ3vorrichtung von Raky (ana Ursinus, Kalender fiir Tiefbohr.lngenieure). 

d) Die NachlaBvorrichtung von Lapp. 
Die NachlaBvorrichtung von Lapp, welche die genaue Regelung 

des Druckes auf die Diamantkrone sowie die Ausgleichung des Gestanges 
mit kleinen Gegengewichten ermoglicht, ist bereits im Kapitel 
StoBbohrung auf Seite 148 beschrieben worden. Es sei deshalb auf die, 
dort wiedergegebenen Ausftihrungen verwiesen. 
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e) NaehlaJlvorriehtung von Raky. 
Die NachlaBvorrichtung von Raky ist in Fig. 372 veranschauIicht. 

Sie besteht aus der Windentrommel des Forderseiles, aus zwei Ketten 
trommeln, einem Handrade nebst Schnecke und dem Entlastungs
gewichte. 1m Betriebe arbeitet die Einrichtung folgendermaBen: Beim 
Beginn der Bohrung ist die Kette k anf die Trommel h aufgewickelt, 
und das Entlastungsgewicht, welches an einer losen Rolle hangt, bo
findet sich in seiner tiefsten Stellung. Beim Fortschreiten der Bohrung 
und dem dadurch bedingten Sinken des Gestanges muB sich natur
gemaB das Forderseil c von der Windentrommel b abwickeln. Durch 
ein Zahnradergetriebe wird die vordere Kettentrommel e in Umdrehung 
versetzt, wodurch sich die Kette von Trommel h abwickelt und auf 
Trommel e aufwickelt. Damit ist ein Heben des Entlastungsgewichtes f 
verbunden. Wenn das Entlastungsgewicht seine hOchste Stellung er
reicht hat, so wird durch das Schneckenrad g die Trommel h so gedreht, 
daB sich wieder die Kette abwickelt, was ein Senken des Gewichtes bewirkt. 
Es kann nun so lange nachgelassen werden, als noch ein Vorrat an Kette 
auf der Trommel h vorhanden ist. Erst dann muB die Bohrung einge
stellt werden, um die Kette von del' Trommel e wieder auf die Trommel h 
aufzuwickeln. Die Seillange ist so gewahlt, daB das Umstellen jedesmal 
mit dem Aufsetzen einer neuen Gestangestange zusammenfallt. 

II. Englische N achlaBvorrichtungen. 
Von den englischen Diamantbohreinrichtungen, die heute kaum 

noch angewandt werden, sei hier nur die NachlaBvorrichtung der spater 
zu besprechendenMaschine vonBeaumont erwahnt (siehe Fig.414a, b). 

Die Querverbindung e, welche die Bohrspindel tragt und an den 
Ftilirungen d auf- und abwarls bewegt werden kann, wird durch das 
Gegengewicht h, welches an den Ketten f hangt, die iiber die Leitrollen g 
gefiihrt sind, je nach VergroBerung oder Verringerung dieses Gewichtes 
mehr oder·weniger ausbalanciert. Mit dem Fortschreiten del' Bohrung 
sinkt die Bohrspindel und damit auch die Querverbindung e, welche ver
mittels del' Ketten das Entlastungsgewicht emporhebt. Es kann nun so 
lange nachgelassen werden, bis diesesGewicht in seiner hochstenStellung 
angelangt ist. Dann wird ein Umstellen del' Einrichtung erforderlich. 

III. Amerikanische N achlaBvorrichtungen. 
Wesentlich anders in del' Konstruktion sind die amerikanischen 

NachlaBvorrichtungen. Hier sind 2 durchaus verschiedene Formen zur 
Ausbildung gelangt, welche von del' Mehrzahl del' Systeme mit gering
fiigigen Anderungen benutzt werden. Man hat daher zu unterscheiden 
zwischen den Vorrichtungen 

1. mit Vorschub durch Differentialgetriebe und 
2. mit hydraulischem Vorschub. 
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a) Vorschub durch Difl'erentialgetriebe. 

Die mit scharfem Linksgewinde versehene Bohrspindel a (Fig. 373), 
welche durch Nut und Feder in dem kegelformigen Muffengetriebe bb 
sich auf- und abwarts bewegen kann, greift mit dem unteren Zahnrad b 
in einZahnrad d ein, dasmittels eines konischenRinges und der Reibungs
kupplung f an der Gegengwelle e befestigt ist. Die auf der Gegenwelle 
oben angebraehten Rader h und g korrespondieren mit den Radern H 
und G der Hauptwelle derart, daB immer nur ein Paar von Radern .. 
z. B. g mitG, in Eingriff steht, wahrend das 
andere Raderpaar (in diesem FaIle h und H) 
die Drehung beider Wellen ohne Eingreifen 
mitmacht. Das Einriicken von h bzw. g 
wird durch Auf- oder Abwartsschieben des 
Schliissels m besorgt. Bei mittlerer Stellung 
des Schliissels laufen beide Rader lose, bel 
oberer greift h ein, bei unterer SteHung g. 
Die Anordnung der Reibungskupp:lung f an 
der Gegenwelle e hat eine kombinierte 
Differential- und Friktionsbewegung zur 
Folge und bewirkt cine gute Anpassung des 
Bohrers an die jeweilige Gesteinsharte. 

Die Vorschubrader G und H, die einen 
oder mehrere Zahne weniger als die Rader g 
und h besitzen, stehen mit der Vorschub
mutter nn in fester Verbindung, die ihrer
seits in die Langsnut der Bohrspindel mit 
einem Vorsprung eingreift. Das Rollen
kugellager p dient zur Abschwachung des 
Gestangeauftriebes beim Bohren, wahrend 
das Scharnier s die seitliche Schwenkung 
der Vorschubeinrichtung ermoglicht, welche 
zum Aufholen des Gestanges erforderlich 
wird. 

Die GroBe des Vorschubes, d. h. die Vor
wartsbewegung der Spindel, hangt nur von 
den Verhaltnissen derZahne von g und G oder 

Fig. 373. 
Vorschub durch Differen
tialgetriebe (aus Organ des 

Ver. d. Bohrtech. 1909, 
s. 226). 

von h und H abo Wiirden z. B. g und G die gleiche Zahnezahl besitzen, 
so wurden sich Vorschubmutter nn und Bohrspindel a mit gleicher 
Schnelligkeit drehen. Ist aber ein Unterschied in der Anzahl del' Zahne bei 
beiden Radem vorhanden, so wird der Vorschubmutter eine etwas groBere 
Geschwindigkeit erteilt und dadurch die Spindeletwas vorgeschoben 
Die Umdrehungszahlen der Spindel, welche zu einem Vorschub von 1 Zoll 
erforderlich sind, sind beispielsweise bei den Maschinen der American 
Diamond Rock Drill Company fUr 
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Anzah! der Zahne 
g G 

26 24 
38 36 
22 21 
23 22 

Umdrehungszahl 

100 
300 
700 

1000 

Der Vorschub, welcher in Fig. 373 dargestellt ist, besitzt 2 Paare 
von Differentialradern, d. h. es konnen zwei verschiedene Vorschub
geschwindigkeiten eingestellt werden. Dureh Auswechseln der einzelnen 
Paare von Differentialradern laBt sich eine groBere Anzahl verschiedener 
Geschwindigkeiten erreichen. 

Die Ausbildung des Rades als Friktionsrad durch Einfugung der 
Reibungskupplung f gewahrleistet eine gewisse automatische Elastizitat 
des Vorschubes. Trifft namlich der Bohrer plotzlieh auf starken Wider
stand, so tritt ein Gleiten ein. Der Bohrer wird dadureh gewissermaBen 
empfindlieh fUr den Charakter des zu durchbohrenden Gesteins ge
macht. 

1st eine Spindellange abgebohrt, so wird zunachst die Friktions
mutter f gelost und die Gegenwelle an der Umdrehung durch einen Bolzen 
festgehalten. Die linksgangige Bohrspindel, welche ihre Drehung bei
behalt, schraubt sieh dann selbsttatig durch die Vorsehubmutter 
empor. Auf andere Weise kann man das Umstellen der Spindel be
wirken, indem man, ohne daB ein Losen der Friktionsmutter f erforder
lieh wird, den Schlussel m so einstellt, daB weder g noch h zum Ein
greifen kommen. Dadurch wird die Vorsehubmutter nn an der Bewegung 
verhindert, und die Bohrspindel schraubt sich wie im ersteren Falle 
selbsttatig zuruck. 

Der eben beschriebene Vorschubmechanismus benutzte zwei Paare von 
Differentialradern. An Stelle dessen nimmt man bei kleineren Maschinen zuweilen 
nur ein Paar von Differentialradern, bei ganz groBen Maschinen auch wohl drei 
Paa;r Differentialrader. Die Anordnung der Maschinen unterscheidet sich von dem 
Vorschub mit zwei Paar Differentialradern nur insofern, als ein Raderpaar fort
fallt oder hinzugefiigt wird. 

b) Hydraulischer Vorschub. 
Der hydraulische Vorschub gestattet den Masehinen ein voll

kommeneres Anpassen an die jeweilige Gesteinsharte als der Reibungs
vorschub. Das West;;n des hydraulischen Vorschubes besteht, kurz zu
sammengefaBt, darin, daB PreBwasser, dessen Druck von der Tiefe des 
Bohrloches und von dem Gestangegewieht abhangt, uber oder unter 
den Kolben eines oder zweier hydrauliseher PreBzylinder geleitet wird, 
wodurch entweder ein Druck auf die Krone ausgeiibt oder das Gestange
gewicht mehr oder minder ausgeglichen wird. 

In der Fig. 374 ist A der hydraulische Zylinder, welcher den Kolben:B 
besitzt, der mit der Bohrspindel C fest verbunden ist .. Der Eintritt des 
PreBwassers erfolgt durch den rechten, der Austritt durch den linken 
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Fig. 374. 

Hydraulischer Vorschub mit einem PreBzylinder 
der Sullivan Machinery Co. 

Fig. 375. 

Hydraulischer Vorschub 
mit 2 PreBzylindern (aus 
Organ d. Ver. d. Bohrt. 

1909, S. 226). 
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Ansatz E. Beide Ansatze stehen durch die Rohre F mit dem nnteren 
bezw. oberen Teile des Zylinders in Verbindung. In die Rohre 1!' sind 
4 Hahne 1, 2, 3 nnd 4 eingeschaltet, mit denen man den Wasserzu- bezw. 
-abfluB regeIn kann. Sind 1 und 3 offen, so geht der Kolben hernnter; 
wenn 2 nnd4 geoffnet sind, so erfolgt eineAufwartsbewegungdes Kolbens, 
Sind alle Hahne geschlossen, so steht der Kolben fest. 

Die Bohrspindel C besitzt am oberen Ende die Btwhse S, welche 
ans den beiden Platten G und H besteht, zwischen denen auf jeder Seite 
des Kr8.gens J 2 Kugellager angeordnet sind. Am unteren Ende ist die 
Spindel mit dem Gestange durch die Klemmvorrichtung L verbunden. 
Infolge der festen Verbindnng von Spindel nnd hydraulischem Kolben 
wild auf das Gestange je nach der Bewegungsrichtung des Kolbens 
entweder eine Druck- oder eine Zugwirkung ausgeftbt. 

Der hydraulische Vorschub mit 2 PreBzylindern ist in 
l!'ig. 375 dargestellt. Es bedeutet darin A die Bohrspindel, welche eine 
Nut besitzt, in die das Zahnradergetriebe BB mit einer Feder eingreift. 
Die Spindel ist unten durch eine glatte Muffe gefUhrl. 

DD stellen die hydraulischen Zylinder, EE die hydraulischen 
Kolben dar, deren Kolbenstangen oben durch das Querhaupt so mit
einandar verbunden sind, daB sich die Bohrspindel frei in F drehen kann. 
Die Rollkugellager H und H, welche zur Aufnahme des nach oben und 
unten gerichteten Druckes dienen, Rind - mit der Bohrspindel fest 
verbunden nnd oberhalb und unterhalb de.<J Querhauptes F ange
bracht. In dem schwalbenschwanzformigen Teil Gist das Quer
haupt F gefUbrt, das hierzu einen schwalbenschwanzfo1'll1igen 
hinteren Ansatz besitzt. 

Das Druckwasser, welches von einer Druckpumpe erzeugt wird, 
wird durch das Ventil fund ein besonderes Rohr zum Vierweghahn K 
geffthrt. In dieses Rohr ist ein besonderes Rftckschlagventil eingeschaltet. 
Kist durch je 2 Rohre mit den oberen und unteren Enden der hydrau
lischen Zylinder verbunden. N ist das Auslaufventil und ebenfalls mit K 
verbunden. Mist ein Hahn, der die ZufluBmenge und die Richtung des 
PreBwasserstromes regelt. Das Manometer P zeigt den jeweiligen 
Pressungsdruck an, und das Schal'nier S ermoglicht die seitliche Schwen
kung der ganzen Bohreinrichtung. Die Muffe R stellt die Verbindung 
zwischen Gestange und Bohrspindel her. 

Der Vorschub wird nun folgendermaBen betatigt: Stellt man den 
Hebel M so ein, daB das Druckwasser von K oben auf die Kolben EE 
geleitet wird, so werden beide nach unten gedruckt und nehmen dabei 
durch da.<J Querhaupt F die fest mit der Spindel verbnndenen Kugel
lager HH mit. Hierdurch wil'd abel' der Spindel eine Bewegnng nach 
abwarts erteilt und damit der Vorschub bewil'kt. Das unter den Kolben 
befindliche Wasser flieBt wahrend der Abwarlsbewegnng durch den 
AuslaB H aus. -

Wird der Hehel M entgegengesetzt eingestellt, so werden die Kolben 
nnd damit auch die Bohrspindel nach oben gedruckt. Der Maschinist 
hat es nun jederzeit in der Hand, durch verschiedenes Einstellen des 
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Rebels den Druck auf die Bohrlochssohle zu regulieren, wobei er am 
Manometer stiindig den Druck ablesen kann. 

1st das Bohrloch tief und das Gestiinge infolgedessen schwer, so 
wirken die beiden hydraulischen Kolben dem Gestiingegewicht entgegen 
und bewirken die Abschwiichung des Gestiingedruckes auf dieBohrlochs
sohle, d. h. sie balancieren das Gestangegewicht mehr oder weniger aus. 
Bei geringer Tiefe wird von beiden Kolben ein Druck auf die Krone aus
geiibt. Die Regulierbarkeit ist also beim hydraulischen Vorschub die 
denkbar beste. 

o 
o 

b 
Fig. 376 a, b. 

a 

Rotationseinrichtung von Winter. 

a 
o 

Fig. 377. 
Rotationsapparat der Deutschen 

Tiefbohr-All:tiengesellschaft. 
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D. Die Antriebsvorrichtungen. 
Die' , Rotationsvorrichtungen bezwecken die Drehung des Bohr

werkzeuges unter gleichzeitigem Niedergange desselben. Der allen hier 
vorhandenen verschiedenen Konstruktionen zugrunde liegende Gedanke 
ist der folgende: Ein vertikal stehendes Kegelrad ubertragt die fum von 

Fig. 378 a. 

der Kraftmaschine erteilte Drehbewegung auf ein horizontal verlagertes 
Kegelrad, in dessen Durchbohrung eine hohle Bohrspindel a angeordnet 
ist (siehe Fig. 376), Die Bohrspindel ist mit einer Langsnut versehen, 
in welche das horizontale Kegelrad mit einem Ansatz hineingreift. 
Durch die Bohrspindel ist das Gestange b gefiihrt und oben durchKlemm
schrauben c und eine Schelle d, unten durch ein besonderes Klemm
futter emit der Spindel fest verbunden. Das Gestange muG also an 
der Bewegung der Bohrspindel teilnehmen. Die Bohrspindel fiihrt nun 
gleichzeitig zwei verschiedene Bewegungen aus, indem sie einmal sich 
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dreht und dann auch unter dem Einflusse des Gestangegewichtes all
mahlich nach unten gleitet. 

Die Anordnung der Rotationseinrichtung ist im einzelnen sehr 
verschieden: 

Fig. 378 b. 

I. Der Antrieb von Kleindiamantbohrmaschinen. 
Bei den Kleindiamantbohrmaschinen der Deutschen ·Tiefbohr

Aktienge sellschaft ist das Kegelradergetriebe Kkt auf einem 
Holzgeriist verlagert (Fig. 377, s. a. Fig. 384). Der Antrieb erfolgt durch 
Drehen der Handkurbeln, welche mit Hille des Zahnradervorgeleges ' Zz 
das Kegelradergetriebe in Umdrehung versetzen. Von der Anwendung 
einer Bohrspindel ist hier Abstand genommen. Die Drehung des Ge
stanges, das direkt durch das horizon tale Kegelrad geht, erfolgt hier 
durch zwei Mitnehmerstangen M, welche auf dem Kegelrade befestigt 
sind und durch die Mitnehmerschelle S das Gestange bei der Drehung 
mitnehmen. 
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Die Firma Mayer & Co. benutzt dagegen eine BohrspindeJ, welche 
in libJicher Weise mit dem Gestange verbunden ist. Der Antrieb ist auf 
einem Holzgerust verlagert. 

BeidenAusflihrungen von Lapp und von Winter (Fig. 878 a-d) 
sind wieder Mitnehmerstangen angeordnet, welche durch eine Schelle mit 
dem Gestange verbunden werden. DasKegelradgetriebe isthier inFortfalI 
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Fig. 378 c und d. 

Fig. 378 a-d. 
Diamantbohranlage fiir Handbetrieb von Winter. 

gekommen; dafur wird von der Antriebsmaschine direkt ein horizontal 
verlagertes Rad angetrieben, durch welches das Gestange hin
durchgeht. 

Die Rotationsvorrichtung ist bei den Kleindiamantbohrniaschinen 
der Allgemeinen Schiirfgesellschaft an 2 eisernen Saulen befestigt, 
welche auf einem Holz- oder Eisenrahmen verlagert sind. Der Antrieb 
erfolgt durch Drehen der Kurbelwelle, die mit dem Kegelradergetriebe 
verbunden ist, das in libJicher Weise die am Gestange befestigte Spindel 
dreht. 
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II. Del' Antl'ieb von Gl'ofidiamantbohl'maschinen. 
a) Deutsche Rotationseinrichtungen. 

Der Antrieb der Gro13diamantbohrmaschinen ist auf dem sog. 
Rotationswagen verlagert, der gewohnlich auf der zweituntersten Biihne 
des Bohrturmes steht und auf Schienen beweglich ist. Die Riemen
scheibe a des Rotationswagens wird durch die Kupplung k mit einem Keil 
auf der Welle e lose gehalten (Fig. 379 a-c). Die auf der gleichen Welle 

.......... 11 

Fig. 379 a-c. 

Deutscher Rotationsapparat 
(aus Tecklenburg, Handbuch der Tiefbohrkunde, Bd. III). 

vorhandene zweite feste Kupplung b' kann durch den Hebel b" ein- bezw. 
ausgeriickt werden. Diese Kupplung ist als Klauenkupplung ausgebildet. 
Wird b' durch b" eingeriickt, so nimmt die Kupplung k die zweite Kupp
lung mit, wodurch auch die Welle e in Umdrehung versetzt wird. fund g 
sind die Kegelriider, x ist eine Nabe in einem Halslager s des Rahmens m , 
in dem die Bohrspindel, durch die Keilnut w gefiihrt, sich frei auf und 
ab bewegen kann. 

Bei einigen Maschinen ist die Rotationseinrichtung ebenfalls auf 
einem Wagen montiert, der aber nicht auf Schienen liiuft, sondern an 
Ketten im Turm aufgehangt wird . 

Ban sen, Tiefbohrweseu. 16 
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b) Englische Rotationseinrichtungen. 
Bei den englischen" Diamantbohrmaschinen sind Antrieb, Vorschub, 

Gewichtsausgleichung und Bohrkabel samtlich auf einem schmiede
eisernen Gestell verlagert. Von der Riemenscheibe der Lokomobile 
werden mehrere horizontale und vertikale Wellen angetrieben, welche 
durch ein- und ausriickbare Zahnriider die Drehung der Bohrspindel 
bewirken. 

c) Amerikanische Rotationseinrichtungen. 
Auch bei den amerikanischen Maschinen - ein Unterschied 

in der Rotationseinrichtung zwischen Klein- vnd GroBdiamantbohr
maschine besteht hier nicht - sind Antrieb, Vorschub usw. auf einem 
Gestell vereinigt, wodurch sie "sich ebenso ,"ie die englischen von den 
deutschen Maschinen unterscheiden, bei denen die einzelnen Apparat
teile vollig voneinander getrennt sind. Der Antrieb erfolgt hier direkt 
von der Welle der Kraftmaschine auf das Kegelradergetriebe und 
die in ilblicher Weise ausgebildete Bohrspindel. 

E. Ganze Apparate. 
I. Drehhohrapparate ohne Benutzung von 

Diamantkronen. 
Literatur. 

The Davis Calyx Diamondless Core Drills. The Engineering and Mining Journal 
1907, S.285. 

Olwein: Die diamantlose Davis-Calyx-Kernbohrmaschine. Osterreichische Zeit
schrift fiir Berg- und Hiittenwesen 1909, S.364. 

Meganck: Untersuchung des tertiiiren Deckgebirges der belgischen Campine. 
Organ des Vereins der Bohrtechniker 1910, Nr.20. 

Besondere Apparate fur die Drehbohrung mit der Stahlkrone sind 
in Deutschland und England nicht vorhanden. Kommt es einmal vor, 
daB mit der Stahlkrone gebohrt werden soll, so benutzt man die gleichen 
Einrichtungen wie bei der noch zu besprechenden Diamantbohrung 
mit dem Unterschiede, daB an Stelle der Diamantkrone eine Stahlkrone 
verwendet wird. 

In den Vereinigten Staaten von Amerika ist es dagegen zur Aus
bildung einer besonderen Maschine fur die Bohrung in Kreide, Ton, 
Salz usw. gekommen, der sog. Davis-Calyx-Bohrmaschine, welche 
von der Ingersoll Rand Co. in New York hergestellt wird. 

Die Bohrkrone A ist aus Stahl von besonderer Zusammensetzung hergestellt 
und besitzt nach innen und auBen ausgeladene Schneiden (Fig. 380). Der Schneid
apparat ist mit dem Kernrohr B verbunden, welches durch eine Reduziermuffe C 
mit dem Bohrgestange verschraubt ist. Das sog. Calyxrohr D ist ebenfalls mit 
der Reduziermuffe C verbunden und umgibt konzentrisch das unterste Gestange. 
stiick. 
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Der iiber Tage befindliche Bohrapparat wird in 15 verschiedenen Ausfiih
rungen von der Ingersoll Rand Co. hergestellt, von denen hier jedoch nur 4 be
sprochen werden sollen. 

Bei den Maschinen der KIasse G-O, welche nur fiir Handbetrieb einge
richtet sind, ist der Bohrapparat vermittels 2 Saulen auf einem holzernen 
Rahmen dergestalt verlagert, dall Rahmen und Saulen zusammen ein Fiinf
eck bilden. Der Antrieb erfolgt von Hand auf eine Kurbelwelle und wire! 
durch Zahn- und Kegelrader in iiblicher Weise auf die Bohrspindel iibertragen. 

Eigenartig ist die Aus
gleichung des Gestangege
wichtes und der Vorschub. 
Das Gestange tragt oben den 
Wasserwirbel der durch Ein
fiigung eines Rollenlagers zu
gleich als Gestangeausgleich
vorrichtung dient. Der Wasser
wirbel hangt an dem Haken des 
Forderseiles. Mit dem Wasser
wirbel istam unterenEnde eine 
Schelle fest verbunden, an der 
zwei Seile befestigt sind. 
Diese Seile fiihren zu einer auf 
demBohrgestell iiber der Dreh
vorrichtung veriagerten Welle, 
welche zwei kleine Seiitrommeln 
besitzt. Auf dieser Welle ist 
seitlich ein Sperrad befestigt, 
das mit dem Vorschubhebel 
fest verbunden ist und durch 
eine an der kleinen Trommel 
angebrachte Sperrklinke in 
seiner Lage gehalten wird. 
Wird der Hebel nach unten 
gedreht, so wird vermittels der 
beiden Seile auf das Gestange 
eine Zugkraft von beliebiger 
Grolle ausgeiibt_ Der Bohr
meister stellt nun den Hebel 
fiir ein beliebiges Gestein ein; 
dieser wird dann durch die 
Sperrvorrichtung in seiner Lage 
festgehalten und zieht das Ge
stange nach unten. Nach Ab· 
bohrung eines kleinen Stiickes 
mull der Hebel aufs neue ge
stellt werden; das geschieht so 
lange, bis das Gestange selbst 
durch sein Gewicht den er
forderlichen Druck ausiibt .• 
Wird der Druck zu groll, so 
wirkt ihm die Aufhangung des 

Fig. 380. 
Davis-Calyx-Bohrmaschine (aus Osterr. Zeit
schrift fiir Berg- und Hiittenwesen 1909. 

S.364). 

Gestanges am Forderseil entgegen, und der Druck kann dann mit Hille der Brems
vorrichtung der Forderseiltrommel reguliert werden. 

Auf der Riickseite des Gestelles ist die Forderseiltrommel angebracht, welche 
ebenfalls von Hand gedreht wird (s. a. Fig. 416 auf S. 293). 

Bei den grolleren Maschinen, KIasse "G-l ", erfolgt der Antrieb von 
einer stehenden einzylindrigen Dampfmaschine von 4,8-7,8 Nutzpferdestarken 
durch Riemeniibertragung auf -die Zahnradwelle. Der auf dem gleichen Geriist 

16* 
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aufmontierte Haspel wird duroh eine endlose Kette von der Maschine ange
trieben. 

Die Maschinen fiir groBe Leistungen, Klasse "BF-l", unterscheiden sich 
von den bisher besprochenen Typen insofern, als hier der Vorschubmechanismus 
von dem Rotationsapparat getrennt und auf dem Gestell ganz vorn verlagert ist. 

Die folgende Tabelle enthalt in iibersichtlicher Form die hauptsachlichsten 
Daten iiber GroBe, Antriebsart, Leistung usw. der Davis-Calyx-Maschinen. Die 
angegebenen Zahlen, welche des leichteren Verstandnisses halber in Meter usw. 
umgerechnet wurden, sind abgekiirzt wiedergegeben. 

Kraftbedarf 
Bohrlochs- Kern- Leistungs-

Klasse durchmesser durchmesser Art des des der hhigkeit 
in mm in mm Antriebes Kessels Maschine 

PS PS m 

G-O 66,7- 79,4 41,3- 54,0 Hand - - 85 
G-l 66,7-117,5 41,3- 88,9 Dampf 8 4,8-7,8 135 
G-2 66,7- 79,4 41,3- 54,0 Pferd - - 100 
G-3 66,7-117,5 41,3- 88,9 Gas - 4-6 :!.35 
G-4 66,7-117,5 41,3- 88,9 Elektrizitat - 5-8 135 
F-l 79,4-171,5 54,0-142,9 Dampf 7-8 12 170-270 
F-2 79,4-171,5 54,0-142,9 Pferd - - 70-170 
F-3 79,4-171,5 54,0-142,9 Gas - 6-9 170-270 
F-4 79,4-17l,5 54,0-142,9 Elektrizitat - /,5-11 170-270 

BF-l 92,0-222,3 63,5-190,5 Dampf- 11 15 340-500 
BF-4 92,0-222,3 63,5-190,5 Elektrizitat - 11-15 340-500 

II. Diamantboltl'appal'ate. 
Bei den Diamantbohrmaschinen lassen sich, abgesehen von del" Ein

teilung nach Ursprungslandern, 2 Gruppen unterscheiden, welche bei 
den deutschen Einrichtungen scharf voneinander geschieden sind. Bei 
den englischen Maschinen ist dieser Unterschied uberhaupt nicht vor
handen, wahrend er bei den amerikanischen Einrichtungen nieht scharf 
ausgepragt ist. Diese Einteilung basiert auf der Leistungsfahigkeit, 
nach der zu unterscheiden ist zwischen 

1. Diamantbohrmaschinen frtr Tiefen bis zu etwa 150 m, den sog. 
Kleindiamantbohrmaschinen, und 

2. Diamantbohrmaschinen frtr groBe Teufen, den sog. GroBdiamant
bohrmasehinen. 

Beide Gruppen sind zu hoher Vollkommenheit entwickelt; beide 
haben ihre eharaktel'istischen Vor- und Nachteile, auf die bei de\" Be
schreibung noch weiter einzugehen sein wird. 

a) Deutsche Diamantbohreinrichtungen. 
1. Deutsche Kleindiamantbohrmaschinen. 

Literatur. 
Moderne Diamantbohrmaschinen fiir kleine Durchmesser. Von Oskar Ursinu8, 

Zivilingenieur. Verlag des "Vulkans". 
Die Kleindiamantbohrmaschine als AufschluBmaschine. Organ des Vereins der 

Bohrtechniker 1910, S. 67. 
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IX) Allgemeines. 

Besondere Diamantbohrmaschinen zum Herstellen von Bohrungen 
wurden bis zuni Ende der 90er Jahre in Deutschland kaum angewaudt. 
Erst als zu dieser Zeit die gesamte Bohrtechnik infolge der rege ein
setzenden Schiirftatigkeit einen gewaltigen Aufschwung nahm, und man 
sah, welche Erfolge dieAmerikaner mitihrenKleindiamantbohrmaschinen 
in den Kolonien erzielten, und wie vor allem die Kleindiamantbohr
maschlne sich bei Untersuchungen von Lagerstatten im Erzbergbau 
und in dem neu aufbliihenden Kali- und Salzbergbau bewahrte, erst da 
wandten auch deutsche Firmen dieser Frage groBere Aufmerksamkeit 
zu und begannen Spezialmaschinen zu bauen. Hierbei hielt man sich 
entweder an das bewahrte Vorbild, welches die GroBdiamantbohr
maschinen boten, oder es wurden andere, den amerikanischen Maschinen 
verwandte, neue Systeme entwickelt. Die Maschlnen der ersten Gattung, 
das sind diejenigen, welche mehr oder weniger getreue Abbilder der 
Gr;oBdiamantbohrmaschlnen sind, haben den Nachteil einer ungenflgen
den NachlaBvorrichtung, die ein Regulieren des Vorschubes ausschlieBt. 
Sie sind dagegen einfacher gebaut und wohl weniger reparatur
bediirftig. 

Die Maschinen der 2. Gruppe sind mit einer PrazisionsnachlaB
vorrichtung ausgeriistet, dafiir aber von verwickelterem Bau und 
groBerer Empfindlichkeit, was bei dem immerhin rauhen Bohrbetriebe 
wohl zu beachten ist. 

An Bedienungsmannschaften sind bei beiden Gruppen durch
schnittlich 3-5 Mann auBer dem Bohrmeister erforderlich. 2 davon 
arbeiten an den Kurbeln, 1 bedient die Pumpe, und 2 weitere kommen 
bei intensiverem Betriebe noch zur Ablosung hinzu. 

~) Kleindiamantbohrmaschinen nach deutschem Muster. 
Handrotationsbohrmaschine der Tiefbohrmaschinen- und Werk

zeugfabrik Heinrich Mayer & Co., Nurnberg - Doos. Eine der einfachsten 
Kleindiamantbohrmaschinen ist die Handrotationsbohrmaschine der Tiefbohr
maschinenfabrik Heinrich Mayer & Co., welche fiir Bohrungen bis zu 200 m Tiefe 
bestimmt ist (Fig. 381 a-c). 

Alif einer trapezformigen Unterlage aus kriLftigen Balken ruht eine Grund
platte, welche den gesamten Rotationsapparat tragt. Dieser besteht aus einem 
Kegelraderpaar, dessen vertikales Roo auf einer auf 2 Lagerbocken aufmontierten 
Antriebswelle befestigt ist. Am anderen Ende der Antriebswelle sitzt eine Riemen
scheibe von etwa 500mm Durchmesser. Durch das horizontal verlagerte Kegelrad 
geht das Vorschubrohr, welches in diesem mit Nut und Feder gefiihrt ist. 

Die Antriebsvorrichtung, die auf der Breitseite des Trapezes angebracht ist, 
besteht aus einer Kurbelwelle mit 2 Kurbeln und der Antriebsriemenscheibe, 
welche durch Riementrieb die Drehbewegung auf die Riemenscheibe des Rota
tionsapparates iibertragt. 

Das Bohrgeriist· besteht aus dem schon genannten trapezformigen I<'uB
rah!p.en aus Kantholz, auf dem 4 kraftige Baume von 5 m Lange aus Fohren
oder Tannenholz stehen, die in der Mitte geteilt und durch Schienen und Band
schrauben miteinander verbunden sind (siehe Fig. 381). Die vier Geriistbaume 
sind oben mit Geriistgabeln beschlagen und durch einen Bolzen zusammengehalten, 
der einen Bugel tragt, in welchen die Forderrolle eingehangt wird. 
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Fig. 381 a-c. 
Handrotationsbommaschine von Mayer & Co. 

Fig. 382. 
Kleindiamantbohrmaschine mit Dampfantrieb von Jul. Winter. 

Der Forderhaspel ist auf der Schmalseite des Trapezes direkt an 2 Geriist
bitumen befestigt. 

Kle indiamantbohrmasc hinen von Jul. Winter. Die Kleindiamant
bohrmaschine der Firma Winter wird in 2 GroBen hergestellt. Fig. 378a-d zeigt 
aine Maschine mit Handbetrieb, Fig. 382 eine solche fiir geringe und mittlere 
Tcufen mit Dampfbetrieb. 
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Bei beiden Maschinen ist del' Antrieb durch ein Kegelradergetriebe in ForHall 
gekommen. Dafiir ist um die Bohrspindel eine Riemenscheibe horizontal ange
ordnet, welche in Fig. 378 b direkt von der Scheibe der Kurbelwelle durch einen 

Fig. 384. 
Kleindiamantbohrmaschine der Deutschen Tiefbohr-Aktiengesellschaft. 

Riemen angetrieben wird. Der Kurbeltrieb ist an zwei Stangen des Bohrgeriistes 
verlagert, unter ihm ist der ebenfalls VOll Hand betriebene Forderhaspel ange
ordnet. 

Bei der in Fig. 382 dargestellten Maschine erfolgt der Antrieb von der Loko
mobile auf die Riemenscheibe des Bohrkabels und von hier durch Riemeniiber
tragung auf die horizontal verlagerte Riemenscheibe des Rotationsapparates. 
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Der Rotationsapparat ist in beiden Konstruktionen mit Mitnehmerstangen 
versehen, zwischen denen sich ein Querhaupt befindet, !'las mit einer Schelle am 
Gestange befestigt ist und dieses hierdurch zur Teilnahme an der Drehung zwingt. 
Das Querhaupt sinkt dabei, dem Fortschreiten der Bohrung folgend, allmahlich 
tiefer und muB, wenn es beinahe iiber der Scheibe angelangt ist, vom Gestange 
gelost und in der oberen Stellung wieder an diesem befestigt werden. 

Kleindiamantbohrmaschine der A.·G. fiir Tiefbohrungen von 
Heinrich Lapp. Die Kleindiamantbohrmaschine von Heinrich Lapp, welche 
fUr Tiefen bis zu 300 m bestimmt ist, zeigt die Fig. 383. 

Der Rotationsapparat besteht hier wie bei dem eben besprochenen System 
aus einer horizontal verlagerten Riemenscheibe und zwei Mitnehmerstangen 
mit Querhaupt und Schelle. 

Der Antrieb erfolgt von der Kraftmaschine auf eine auf einem besonderen 
eisernen Bockgeriist verlagerte Welle, welche in einigem Abstand voneinander 
3 Riemenscheiben besitzt. Die erste wird von der Kraftmaschine aus gedreht. 
Die zweite iibermittelt die Drehung der Welle auf die Rotationsscheibe, 
wahrend von der dritten ein Riemen zum Forderhaspel geht und diesen antreibt. 
Das Nachlassen erfolgt mit der auf S. 153 beschriebenen NachlaBvorrichtung, 

,welche·auf dem Forderhaspel angebracht ist. 
Kleindiamantbohrmaschine der Deutschen Tiefbohr· Aktien· 

gesellschaft. Die Kleindiamantbohrmaschine der Deutschen Tiefbohr·.Aktien· 
gesellschaft, Fig. 384 und Fig. 85, ist fiir Tiefen bis zu etwa 100 m bestimmt. Sie 
wird fiir gewohnlich von Hand betrieben; es kann aber auch maschineller Antrieb 
erfolgen, wenn eine Kraftmaschine zur Verfiigung steht. 

Der Rotationsapparat ist auf einen Rahmen geschraubt, der auf einem Holz· 
bock verlagert ist. Er ist bereits auf S. 239 beschrieben. 

Interessant ist hier die Aufhangung und Gewichtsausgleichung des Ge· 
stanges, das wahrend der Bohrung am Spiilwirbel H hangt. H wird von der Rolle B 
getragen, welche ihrerseits in dem von der Kabeltrommel T tiber die Rollen A 
und C gefiihrten Seile hangt. Von C ist das Seil, an'dem das Gewicht G aufgehangt 
ist, tiber die Rolle L gefUhrt. Dieses besorgt die eigentliche Gestangegewichts. 
ausgleichung und geht entsprechend dem Fortschreiten der Bohrung in die Hohe. 
Durch Abwickeln eines entsprechenden Stiickes Seil von der Trommel kann das 
Gewicht herabgelassen werden. 

Beim Aufholen oder Einlassen des Gestanges wird das Seilende 0 am Bohr· 
geriist festgemacht und nun von der Handwinde aus aufgeholt bezw. eingelassen. 
Das Abfangen des Gestanges erfolgt entweder auf dem Kegelrad K, oder es wird 
der Rotationsapparat seitlich geschoben und dann direkt tiber dem Bohrloch abo 
gefangen. Die Diamantbohreinrichtung der Deutschen Tiefbohr . .AktiengeselIschaft 
laBt sich bequem mit der auf S. 43 beschriebenen Handbohran!age "Pionier" der 
gleichen Firma kombinieren. Das bei der Handbohranlage benutzte Bohrgeriist 
ist ein einfacher Drei· oder Vierbock von etwa 8 m Hohe. 

y) Kleindiamantbohrmaschinen nach amerikanischem 

Muster. 

Wahrend die bisher besprochenen Kleindiamantbohrmaschinen 
im allgemeinen Nachbildungen der GroBdiamantbohrmaschinen vor· 
stellten, sind die in diesem Abschnitt behandelten Maschinen Umbil
dungen bezw. Fortbildungen der amerikanischen Prazisionsmaschinen. 

Die Rotationsvorrichtung ist sehr kompendios gebaut und mitsamt 
dem Antrieb und Vorschub auf einem leicht beweglichen Geriist unter· 
gebracht. Die Regulierung des Vorschubes erfolgt bei den einfachsten 
Maschinen durch Gewichtsbelastung, bei den Maschinen ffir groBere 
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Tiefen durch Differentialgetriebe oder neuerdings auch durch Gewichts
hebel. 

Rotationsbohrmaschine von Feodor Siegel in Schonebeck a. d. 
Elbe. Auf zwei gu/3eisernen Standel'll ist eine Welle verlagert, welche von del' 
seitlich befindlichen Riemenscheibe in Dl'ehung vcrsetzt wird (Fig. 385). Auf 
del' gleichen Welle befindet sich das Kegelradgetriebe, welches die Bohrspindel in 

Fig. 385. 

Rotationsbohrmaschine von Feodor Siegel. 

Umdrehung versetzt, die mit Nut und Feder versehen ist und sich in iiblicher Weise 
auf- und abwarts bewegen kann. Del' Vorschub erfolgt hier in einfachster Weise 
durch Belastung mit Gewichten, welche die Bohrspindel konzentrisch umgeben. 
Je nach del' Tiefe wird mehr odeI' weniger Gewicht aufgelegt. 

Den Antrieb vermittelt hier eine kleine Kraftmaschine. 
Auf dem Bohrgestell ist au/3erdem noch die Spiilpumpe angcordnet, del'en 

Antrieb ebenfalls von del' Hauptwelle erfolgt. 
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Mit derartigen Maschinen lassen sich bis zu Teufen von 70 m noch brauch
bare Resultate erzielen. 

Universalbohrapparat von Feodor Siegel in Schonebeck a. d. Elbe. 
Etwas anders gestaltet ist der Universalapparat von Siegel, Fig. 386, der von 
Hand betrieben wird. 

Fig. 386. 

Universalbohrapparat von Feodor Siegel. 

Auf der mit 2 Schwungradern versehenen Kurbelwelle sind 2 Kegelrader 
angebracht, welche ein drittes wagerecht angeordnetes Kegelrad in Umdrehung 
versetzen. Dieses Kegelrad nimmt durch die beiden auf ihm befestigten Mit
nehmerstangen das Gestange mit. Das Querhaupt gleitet beim Tieferwerden 
des Bohrloches unter dem Druck von Belastungsgewichten an der Mitnehmerstangen 
herab. Alles iibrige ergibt sich aus der Figur. 

Kleindi a mantbohrm asc hine der Allgemeine n Schiirfgesell
schaft m. b. H. Diisseldorf. Die in Fig. 387 dargestellte Maschine der All
gemeinen Schiirfgesellschaft wird gewohnlich von Hand angetrieben, dcr Antrieb 
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Fig. 387. 
Kleindiamantbohrmaschine del' Allgemeinen Schiirfgesellschaft. 
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kann aber auch nach einer kleinen Anderung durch einen Gopel oder fahrbaren 
Motor bewirkt werden. 

Der Rotationsapparat ist an 2 eisernen Saulen befestigt, die auf einem starken 
Holzrahmen drehbar veriagert und durch 2 Streben gestiitzt sind. Mit Hilfe 
einer kleinen, oben auf einer Q.uerverbindung der beiden Saulen angeordneten 
Winde laf3t sich die Rotationsvorrichtung verschieben und in jede beliebige Richtung 
einstellen. ' 

Fig. 388 a. 
Universaldiamantbohrmaschine System Senft· Urbanek. 

Der Vorschub ist als Differentialvorschub in der auf S. 233 besprochenen 
Weise ausgebildet. 

Der Antrieb erfolgt von einer Kurbelwelle mit Schwungrad durch ein seitlich 
angeordnetes Zahnrad auf ein zweites Zahnrad. Das letztere dreht eine zweite 
Welle, auf welcher das den Antrieb der Bohrspindel vermittelnde Kegeirader
getriebe angebracht ist. Bohrspindel wie Kegeiradergetriebe sind in normaler 
Weise ausgebildet. 

Fiir grof3ere Teufen wird zum Aufholen des Gestanges auf den hinteren Streben 
ein Haspel mit Drahtseil und Haken angeordnet. 

Die Kleindiamantbohrmaschine, Type H, ist fiir Tiefen bis zu 90 m be
stimmt. Bei maschinellem Antrieb laf3t sich die Bohriange bis auf 120 m steigern. 
Die Einrichtung wird fiir folgende Kerndurchmesser hergestellt: 



254 Das drehende Bohren im festen Gebirge. 

Bohrlochsweite 
mm 
30 
46 
54 
62 
72 

Kerndurchmesser 
mm 
23,8 
28 
35 
40 
50 

Die Kleindiamantbohrmaschine von Crael ius. Die Kleindiamant
bohl'maschine von Craelius arbeitet mit Gewichtshebelvorschub. Sie ist im Kapitel 
"Herstellung von Bohrli:ichern unter Tage" ausfiihrlich beschl'ieben, worauf hiermit 
verwiesen sei. 

Fig. 388 b. 

Universaldiamantbohrmaschine System Senft-Urbanek. 

Uni versa ldiaman tbohr maschine Syste m Senft - Urbanek (Fig. 388a). 
Die Universaldiamantbohrmaschine, System Senft-Urbanek, die von del' Firma 
J oh. Ur ban e k & Co. Frankfurta. M. hergestellt wird, arbeitet mit Gewichtshebel
vorschub und ist fiir AufschluJ3bohrungen bis zu 300 III Tiefe geeignet. 

Del' Rotationsapparat ist an 2 Siiulen aus Mannesmalll1l'ohr befestigt, welche 
durch 2 Streben gestiitzt und auf einem Geriist aus [-Eisen verlagert sind. 
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Der Antrieb erfolgt von einer mit 2 Schwungradern versehenen Kurbelwelle. 
welche die Drehung durch ein kombiniertes Kegel- und Stirnriid~!paar auf die 
mit einer Langsnut versehene Bohrspindel iibertragt. Zwecks Anderung der 
Tourenzahl der Bohrspindel kounen die Stirnriider im Spindelkssten gegenseitig 
ausgewechselt werden. 

Die Bohrspindel, welche in Kugellagern lauft, befindet sich in der mit einer 
Zahnstange velsehenen Vorschubhiilse, welche die Bewegungen der Spindel in 
vertikaler Richtung mitmachen muB. 

Die NachlaBvorrichtung besteht aus einem Gewichtshebel, in dessen gabel
formigem Teile sich eine Schnecke mi~ Schneckenrad und damit fest verbunden ein 
Zahnrad befindet. Dieses Zahnrad iibertragt die Bewegung der Zahnstallge und 
damit der Vorschubhiilse auf den Gewichtshebel, der in der in Fig. 388 b gezeichneten 
Stellung den Druck des Gestanges auf die Bohrlochssohle durch sein Gewicht n03h 
vermehrt. Wahrend der Bohrung senkt sich der Hebel aus seiner wagerechten 
Lage. Durch Drehen an dem mit einem Schneckengetriebe versehenen Handrade 
wird der Gewichtshebel wieder in die wagerechte Lage gebracht. 

Wenn bei groBeren Tiefen dss Eigengewicht des Gestanges zu groB wird, 
wird durch einfaches Umlegen des Hebels auf die andere Seite eine Entlsstung 
des Gestanges bewirkt. Durch Verschieben des Gewichtes auf dem Hebel laBt 
sich jede gewiinschte Be- bezw. Entlsstung in einfachster Weise erzielen. 

Beirn Aufholen des Gestanges wird der Spindelkasten der Maschine seitlich 
zuriickgeklappt (siehe Fig. 388 b). 

Von Interesse ist noch die zum Heben des Gestangel;l benutzte Froschklaue 
(Fig. 388 b), welche an einem zweiarmigen Hebel angebracht ist und beim Aufholen 
dss Gestange mittels zweier Backen festklemmt. 1st die Froschklaue in der obersten 
Lage angelangt, so tritt eine am Bohrlochsmund befindliche FuBklemme in Wirkung, 
welche dss Gestange festhalt, bis die Froschklaue nachgelassen ist. 

Die Spiilung wird durch eine Handpumpe in das Uestange hineingedriickt. 
Als Gestange werden Mannesmannrohre von 33 mm auBerem Durchmesser 

benutzt. 
Die gebrauchlichen Bohrlochsweiten und Kerndurchmesser sind folgende: 

Bohrlochsdurchmesser 
mm 
36 
55 
70 

Kerndurchmesser 
mm 
23 
36 
53 

In Figur 389 ist eine kombinierte Universal-Bohreinrichtung fiir Diamant
und StoBbohrung der Firma Urbanek & Co. veranschaulicht. Die Universal
Bohreinrichtung besteht aus der im Vorstehenden beschriebenen Diamantbohr
msschine der gleichen Firma und aus einer Einrichtung fiir StoBbohrung, welch' 
letztere in der Figur nur gestrichelt angedeutet ist. 

Will man von der Diamantbohrung zur StoBbohrung iibergehen, so werden 
zunachst die heiden senkrechten Saulen L des Msschinengestelles durch aufgesteckte 
Rohre verlangert. Auf dem so geschaffenen Ausleger Q wird die Seilrolle Range
bracht und iiber diese das Forderseil S gefiihrt. T ist eine mit Bremse ausgeriistete 
Forderwinde, welche auf einer Verstrebung zwischen Maschinengestell und Stander 
montiert ist:. Die Verstrebung des Auslegers erfolgt durch Spannseile. 

Beim Ubergang von der Diamantbohrung zur StoBbohrung braucht nur das 
Rotationswerk aus dem Gestell gehoben und der Bohrschwengel V eingehangt zu 
werden. Dieser muB dann mit der in einem nachstellbaren Kurbellager gelagerten 
Kurbelscheibe W verbunden werden. Die Schwungrader bezw. Riemenscheiben 
des Rotationswerkes werden auch gleichzeitig bei der StoBbohreinrichtung ver
wendet. 

Um das Bohrpersonal gegen die Unbilden der Witterung zu schiitzen, kann 
die ganze Einrichtung in einem ZeIt untergebracht werden. Der Turmrollenaus
leger tragt zu diesem Zweck einen Zeltring U mit entsprechenden Lochern und 
Haken fiir Befestigung der wasserdichten Zeltverkleidung. 
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Fig. 389. 
Kleine Universal-Bohrmaschine von Urbanek & Co. 

2. Deutsche Gro13diamantbohrmaschillell. 
Tecklenburg: Handbuch der Tiefbohrkunde, Bd. III. 
Serlo: Lehrbuch der Bergbaukunde. 
Heise - Herbst: Lehrbuch der Bergbaukunde. 
Rost: Tiefbohrtechnik_ 
U r sin us: Kalender fiir Tiefbohringenieure usw. 
Stein: Verfahren und Einrichtungen zum Tiefbohren. 
HOfer: Taschenbuch fiir Bergmanner. 
Kohler: Lehrbuch der Bergbaukunde. 
Treptow: Lehrbuch der Bergbaukunde. 
Pois: Die Wahl der Bohrsysteme unter Beriicksichtigung ihres Anwendungs

gebietes usw. Organ des Vereins der Bohrtechniker 1909, Nr.9. 
Kammerer: Die Erdiilgewinnung bei Wietze. Zeitschrift des Vereins deutscher 

Ingenieure, 1905. 
S e I b a c h : Illustriertes Handlexikon des Bergwesens. 

Die fiir den Bergbau in erster Linie in Frage kommenden Kohle
und Salzlagerstiitten sind bei den eigenartigen geologischen Verh1ilt
nissen unseres Vaterlandes fast stets von Ablagerungen j lingerer 
Schichten bedeckt. Die Tatsache des Vorhandenseins dieser mehr oder 
weniger m1ichtigen Deckgebirge ist von unleugbarem Einflu13 auf die 
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Entwicklung der deutschen Tiefbohreinrichtungen gewesen. Hatten 
die deutschen Konstrukteure Wege eingeschlagen, die denen del' Ameri
kaner und Englander folgten, so ware man vermutlich zu ahnlichen 
Konstruktionen gekommen, die infolge des Vorkommens der sandigen, 
tonigen oder mergeligen jtlngeren Schichten unbrauchbar gewesen waren, 
da sich mit der Diamantkrone vorteilhaft eben nur in hartem und sehr 
hartem Gebirge bohren laBt. Man hatte also 2 voneinander verschiedene 
Bohreinrichtungen gebraucht, etwa eine StoB- oder Seilbohreinrichtung 
und eine komplette Diamantbohreinrichtung, was einmal unpraktisch 
und dann auch kostspielig gewesen ware. 

AuBer dem EinfluB der geologischen Verhaltnisse auf die Ent
wicklung des Diamantbohrverfahrens ist zu berficksichtigen, daB zu 
der Zeit, wo die ersten Versuche mit diesem Verfahren angestellt wurden, 
dasFreifallbohrendankLeuten wieKind,Kobrich u. a. in Deutschland 
bereits sehr weit ausgebildet und verbreitet war. Da aus dem oben an
gefUhrten Grunde diese Bohrmethode durch die neue Erfindung keines
wegs verdriingt, sondern gewissermaBen erganzt wurde, so lag fur 
Kobrich, von dem die erste deutsche GroBdiamantbohrmaschine kon
struiert wurde, derGedanke nahe, eineEinrichtung zu schafIen, welche im 
wesentlichen eineKombination derStoBbohrung mit der Diamantbohrung 
darstellte und in einfachster und schnellster Weise den tJbergang von 
dieser zur Drehbohrung und umgekehrt gestattete. So wurden ein
mal die doppelten Kosten vermieden, und dann wurde auch eine ganz 
hervorragende Anpassungsfahigkeit an die jeweiligen Gebirgsverhaltnisse 
erreicht. Diesem groBen Anpassungsvermogen sind nicht ZUlli kleinsten 
Teile die groBartigen Erfolge zu verdanken, welche die deutschen 
GroBdiamantbohrmaschinen allen anderen derartigen Maschinen weit 
iiberlegen zeigen und die deutsche Tiefbohrtechnik in den letzten Jahr
zehnten zur Ersten der Welt gemacht haben. 

Die deutschen GroBdiamantbohrmaschinen beanspruchen mehr 
Raum als die englischcn und amerikanischen Einrichtungen, sind 
weniger leicht zu transportieren und aufzustellen, dafur abel' ein
facher infolge des Fehlens del' vielen Zahnrader usw., wirtschaftlicher 
und vor allen Dingen weit leistungsfahiger als diese Systeme, wie aus del' 
Tatsache hervorgeht, daB fast samtliche in denletztenJahrzehntenausge
fUhrten groBen Bohrungen wie z. B. 

bei Hemmingstedt von 
" Schladebach von 
" Paruschowitz von . 
" Czuchow von . . . 

1664 m Teufe 
1748,4 m " 
2003,34 m" 
2239,72m " 

mit deutschen GroBdiamantbohrmaschinen abgebohrt sind, soweit die 
Bohrung in den die eigentliche Lagerstatte bildenden Schichten in 
Frage kommt. 

Die deutschen GroBdiamantbohrmaschinen unterscheiden sich von
einander nul' durch die Ausbalancierung des Gestangegewichtes und 
durch die Anordnung del' NachlaBvorrichtung. Die Ausbalancierung 

Bansen, Tlefbohrwesen. 17 



258 Das drehende Bohren im festen Gebirge. 

des Gestangegewichtes wird auf yerschiedene Art und Weise bewirkt. 
Bei den einfachsten Systemen "ird der Bohrschwengel hierzu benutzt, 
der bei groBeren Tiefen durch Ge'wichte bela stet wird. Bei den neueren 
Systemen hangt das Gestange am Forderseil, wobei durch geschickte An
ordnung (z. B. Fiihren des Seiles tiber mehrere Rollen) die Wirkung 
eines Flaschenzuges erzielt und dadurch eine nur geringe Gewichts· 
belastung erforderlich wird. 

Die Unterschiede, welche die NachlaBvorrichtungen zeigen, sind 
bereits in einem friiheren Kapitel besprochen worden. 

Der erforderliche Kraftbedarf hangt einerseits von der beabsichtigten 
Tiefe, anderseits von dem Durchmesser der Krone und des zur Ver
wendung kommenden Gestanges abo Eine Formel zur Ermittlung des 
Kraftbedarfs laBt sich, da verschiedene rechnerisch nicht festRtellbare 
Faktoren in Frage kommen, nicht angeben. Im allgemeinen kann man 
bei Diamantbohrungen auf folgenden Kraftbedarf rechnen: 

fiir Tiefen bis 100 m etwa 3- 4 PS, 
"" 200 m 6-- 8 PS, 
" 300 m ~0-12 PS, 
" " " 500 m " 12-15 PS, 

1000 m 20-25 PS. 

Wird Dampfantrieb genommen, so ist bei Tiefen von 500-1000 m 
110ch ein Kessel von 20-25 qm Heizflache zur Erzeugung des Dampfes 
erforderIich. 

Die Belegschaft eines Bohrturmes bei der Diamantbohrung setzt 
sich zusammen aus 1 Bohrmeister, 1 Obmann, 1 Maschinisten, 2 bis 
3 Hilfsarbeitem fflr jede Schicht und aus einem Schmied fiir beide 
Schichten zusammen. 

IX) Altere Apparate. 
Diamantbohrapparat Kobrich fiir Tiefen bis 800 m. Die erste 

und alteste deutsche GroBdiamantbohrmaschine ist von Kobrich konstruiert 
und in zahlreichen Bohrungen, wenn auch mit einigen Verbesserungen, bis auf 
den heutigen Tag zur Anwendung gelangt. Der Kobrichsche Diamant
bohrapparat in der verbesserten Ausfiihrung von J u 1. Win t e r in Camen ist fiir 
Tiefen bis zu 800m bestimint. Fig. 390 a, b veranschaulicht diesen einfachen Apparat, 
der auBer fiir Diamantbohrung auch fiir Spiilbohrung mit Schappe und fiir 
stoBende Bohrung eingerichtet ·ist. 

Der Antrieb erfolgt von der seitlich befindlichen Lokomobile auf eine auf der 
BohrkabelwelIe befestigte Riemenscheibe, welche die ihr erteilte Drehung auf 
die Riemenscheibe des Rotationswagens iibertragt. Die Bewegung wird durch das 
auf gleicher Welle sitzende Kegelrad dem horizontal verlagarten Kegelrade mit
geteilt, durch welches die Bohrspindel gefiihrt ist. 

Die Bohrspindel besitzt oben Klemmschrauben und unten ein besonderes 
K1emmfutter zum Festhalten des Bohrgestanges (Fig. 301). Die Spindel ist drehbar 
in einer Aufhangebiichse h verlagert, die durch Ketten und 'Scharniere am Bohr
schwengelkopf aufgehangt ist. 

Das Klemmfutter, welches der bei Drehbanken verwendeten Spannvor
richtung ahne1t, besteht aus der Scheibe 1, den PreBmuttern m und n und aus den 
oben mit Zahnrillen versehenen drei Klauen k1, k 2, k3' welche sich gleichmiWig 
nuch der Mitte hin verschieben lassen. Die Verschiebung wird durch Erhohungen 
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Fig. 390 a. 
Diamantbohrapparat von Kobrich von Jul. Winter. 

Fig. 390 b. 
Diamant bohl'apparat von Jul. "Vinter. 

17* 
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Fig. 391. 
Bohrspindel mitKlemmschrauben 

(aus Heise-Herbst, Band I, S. 103). 

mit spiralformigem Verlauf bewirkt, welche 
sich auf der Unterseite von I befinden und in 
die oben erwahnten Zahnrillen der Klauen 
eingreifen. Beim Drehen der Scheibe durch 
einen Schliissel, der in besondere, auf dem 
Umfang der Scheibe angeordnete Einschnitte 
eingreift, werden die Klauen k" k" k, ent
weder angezogen oder vom Gestangerohr 
entfernt. Das Feststellen des Klauen
spanners wird durch die PreJ3muttern m und 
n bewirkt. 

Die Schelle d (Fig. 391) dient zur Fest
legung der Hohenlage des Gestanges gegen 
die Bohrspindel. Sie wird zu diesem Zweck 
um das obere Ende des Gestanges gelegt 
und durch Schrauben fest angezogen. 

Der Bohrschwengel, an dem Bohr
spindel und Gestange. durch Vermittelung 
der Trommel aufgehangt sind, bewirkt die 
Gewichtsausgleichung des Gestanges. Da 
sein Eigengewicht bei groBeren Tiefen hier
fiir nicht ausreicht, so wird er an seinem 
hinteren Ende noch mit einem Gewichte be
lastet, welches aus einem Blechka~ten be
steht, in dem beliebige, moglichst schwere 
Eisenstiicke und -platten angehauft sind. 

Mit dem Sinken des Gestanges gehen 
Gegengewicht und Schwengel in die Hohe. 
Es kann nun so lange gebohrt werden, bis 
der Schwengel unter dem Prellbock ange
langt ist. Dann muB die Bohrung einge
halten und das Gestange tiefer gelassen 
werden. Das Gestange wird hierzu mit dem 
Bohrkabel angehoben undder Bohrschwengel 
mit dem Gegengewicht vermittels einer 
Winde heruntergelassen und in seine ur
spriingliche Lage gebracht, wobei zu gleicher 
Zeit die Bohrspindel an dem Gestange in 
dem horizontal verlagerten Zahnrad des 
Rotationswagens in die Hohe geht. Sind 
Klemmschrauben und Klemmfutter in 
ihrer neuen Lage am Gestange wieder be
festigt, so wird das letztere durch das 
Bohrkabel so weit heruntergelassen, daB 
sich die Bohrkrone nur wenig iiber der 
Bohrlochssohle befindet. Darauf wird der 
Rotationsapparat in langsame Umdrehung 
versetzt und erst a;limahlich die Krone bis 
auf die Sohle gefiihrt, um Klemmungen 
der Krone durch etwa auftretenden Nach
fall zu vermeiden. 

Diamantbohrapparat von Kobrich 
fiir Tiefen bis zu 1200 m. Dieser Apparat 
unterscheidet sich von dem eben besprochenen 
nur durch die Einrichtung des Bohr
schwengeIs, der auf seinem Lager zuriick
gezogen werden karin, wenn das Gestange 
aufgeholt werden soIl. 
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Fig. 392. Bobrkabel des Diamantbohrapparates von Ktibrich fur Tiefen bis zu 
1200 m (aus Tecklenburg, Handbuch der Tiefbobrkunde, Bd. III) . 
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Diamantbohrapparat von Ktibrich fur Tiefen bis zu 1500 m (aus 
Tecklenburg, Handbuch der Tiefbohrkunde, Bd. III). 
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An Stelle des gewohnlichen Bohrkabels ist hier ein Kettenkabcl (Fig. 392) 
mit Riemenantrieb angeordnet, das von del' sich lose urn die Achse b drehenden 
Riemenscheibe a bei Einriicken einer Kupplung in Bewegung versetzt wird. Durch 
das Einriicken del' Klauenkupplung g und h in die Klauen d und e wird die Be
wegung del' 'Welle b auf ein Zahnrad i an del' Trommel k direkt odeI' beim Heben 
von schweren Lasten indirekt durch die Vorgelegewelle 1 iibertragen. Das Brems
band, welches urn die Bremsscheibe n gelegt ist, wird durch den Hebel m VOn 
Hand betatigt. 

Diamantbohrapparat fiir Tiefen bis zu 1500 m. Dieser Apparat Ullter
scheidet sich von den vorigen nul' durch die Anordnung des Schwengels, der hier 
im rechten Winkel zu den anderen Apparaten aufgestellt ist (siehe Fig. 393). 

Diamantbohreinrichtung fiir Tiefen bis zu 2500 m. Die Figuren 394a 
und b veranschaulichen den Tiefbohrapparat VOn Kol;>rich, mit dem seinerzeit 
das groBe Bohrloch ven 1748,4 m Tiefe bei Schladebach niedergebracht wurde. 
Darin bedeutet a das Gestange, b die Bohrspindel, eden Rotationswagen, d den 
Wasserwirbel,.e das Standrohr del' Druckleitung zum Bohrloch, f die Verrohrung, 
g das Forderseil mit Seilrollen h, i die Kabeltrommel, k die Vorgelegewelle des 
Kabels, 1 und m die Zahnrader des Kabels, n Kupplungen, 0 die Pumpe, p den 
Schwengel, q den Prellbock, I' den Schlagzylinder, s die Lokomobile, t den fiinf
stockigen Bohrturm, u die Biilmen flir die Arbeiter, V die Schmiede, w und x die 
R1iume fiir den Obmann, y den ausgemauerten Bohrschacht und z die Zuganker 
fiir die Presse zum Niederbringen del' Rohre. 

~) Neuere Apparate. 

Fast aIle deutschen Diamantbohrungen sind bis zur Zeit der 90 er 
Jahre mit Apparaten niedergebracht, die entweder einem der eben 
besprochenen ApparatG glichen oder kleine Verbesserungen gegeniiber 
dem Kobrichschen Diamantbohrer aufwiesen. . Erst als um diese Zeit 
die StoBbohrtechnik durch Einfiihrung der Schnellschlagmethode einen 
so gewaltigen Aufschwung nahm, wandte man in Deutschland auch der 
Verbesserung der Diamantbohrapparate seine Aufmerksamkeit zu 
und ftihrte teils exakter arbeitende NachlaBvorrichtungen ein, teils 
anderte man die Ausgleichung des Gestangegewichtes durch Aufhangung 
des Gestanges am Forderseil. 

Diamantbohrapparat del' Tiefbohrmaschinenfabrik Heinrich 
Mayer & Co., Niirnberg, kombiniert mit Trocken- odeI' Wasserspiil
Freifall- Bohrung fiir Tiefen bis 2000 m. Von del' Kobrichschen Einrichtung 
unterscheidet sich del' Diamantbohrapparat del' Tiefbohrmaschinenfabrik Heinrich 
l\I[ayer & Co. nul' durch die Anordnung del' NachlaBvorrichtung, die gegeniiber 
dem Apparat von Kobrich den Vorteil einer genaueren Regulierung des Nachlassens 
aufweist (Fig. 179). Die NachlaBvorrichtung besteht aus einer Kettentrommel, 
deren Drehung durch ein Schneckenrad mit Schnecke bewirkt wird, das mit einem 
Handrade verbunden ist. Von del' Kettentrommel gehen zwei Ketten iiber zwei 
Fiihrungsrollen zum Schwengelkopf und zur Trommel. Durch Drehen des Hand
rades werden die Ketten je nachBedarf auf dieKettentrommel aufgewickelt bezw. 
abgewickelt. 

Diamantbohrapparat del' Deutschen Tiefbohr - Aktiengesell
schaft. Del' wesentliche Unterschied gegeniiber dem Kobrichschen System 
liegt bei den Diamantbohreinrichtungen del' Deutschen Tiefbohr-Aktiengesell
schaft in der Aufhangung des Gestanges, welches sowohl beim Bohren als auch beim 
Ziehen hier direkt am Turm hangt, ferner in del' Ausgleichung del' Gestangelast 
und in del' Ausbildung del' NachlaBvorrichtung. 

Die Anordnung del' Diamantbohreinrichtung im einzemen ist in del' schema
tischen Skizze, Fig. 395, zur Darstellung gebracht. 
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Die Vierkantspindel B ist drehbar auf dem Kugellager L verlagert, das an 
der Zwischenrolle Z hangt. Die obere Verlangerung der Vierkantspindel wiI·d 
von dem Rotationsholiander H gebildet, durch den das Spiilwasser eintritt. 

Auf dem Bohrwagen befu1det sich del' Rotationsapparat R, welcher del' Vier
kantspindel und dem Gestange die Drehung erteilt, wobei der Antrieb mittels 
des Riemens A von der Bohrwinde, der Forderwinde oder einer Zwischenrolie 
aus elfolgt. 

Die Zwischenrolle Z tragt wahrend des Bohrens die Last des Gestanges. Das 
Forderseil S, in dem die Zwischenrolie Z hangt, ist iiber die im Turmkopf liegenden 
Seilscheiben I und II gefiihrt, wobei das eine Ende des Seiles an der Trommel T 
befestigt ist, wahrend das andere Ende mit del' beweglichen Rolle G verbunden ist. 

I 11: Beim Sinken des Gestanges wird die Rolle G in die Hohe 
gehoben. An der Trommel T ist die SchneckennachlaB
vorrichtung angebracht, welche das Seil festhalt 
(s. S. 230). Das Festhalten des Seiles kann auch auf 
andere W"eise durch cine Sp31Tvorrichtung bewirkt 
werden. 

Fig. 395. 

Diamantbohrapparat del' 
Deutschen Tiefbohr

Aktiengesellschaft. 

Die bewegliche Rolie G hebt durch ein zweites 
Seil, dessen eines Ende am Punkte m im Bohrturm 
befestigt ist, den Rahmen P, del' an dem zweiten 
freien Ende des Seiles hangt, mit dem Gegengewicht Q 
in die Hohe. Durch diese Rollenanordnung wird das 
Vierfache del' Gegengewichte an Gestangelast ausge
glichen. 

Mit dem Sinken des Gestanges steigt, wic bereits 
erwahnt, die Rolie G in die Hohe und damit auch das 
Gegengewicht Q. rst dieses an del' Rolie G angelangt, 

Fig. 396. 

Bohrwagen del' 
Deutschen Tiefbohr-Aktiengesellschaft. 

so wird vermittels del' NachlaBvorrichtung an der Trommel so viel Scil nach
gelassen, bis die Gegengewichte wieder am Boden angekommen sind. 

ZweckmaBig wird derWeg, den das Gegengewicht Q bis zur Rolie G zuriick
legen muB, gleich del' Lange der Bohrspindel gewahlt. Es falit dann das Nach
lassen des Seiles mit dem Verschieben del' Spindel am Gestange zusammen. 

Soli das Gestange aufgeholt werden, so wird der Gegengewichtsrahmen 
im Turm festgehangt, die NachlaBvorrichtung an del' Trommel gelost und del' Bohr
wagen seitwarts geschoben, worauf das Gestange zum Fordern bereit ist. 

Durch Ausbildung des Arbeitsrohres als Vierkantspindel ist die Anbringung 
einer besonderen Klemm- und Zentriervorrichtung fiir das Bo~!·gestange iiber
fiiissig geworden. Das Gestange ist mit del' Spindel durch ein Ubergangsstiick, 
welches in die Vierkantstange eingeschraubt wird, verbunden. 

Del' Bohrwagen, welcher gewohnlich auf Schienen verlagert ist (Fig. 396), 
kann auch an vier Ketten im Bohrturme aufgehangt werden; es kommen dann 
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die ihn tl'agenden Balken zum Fortfall. Beim Ftil'dern des Gestanges kann der 
Rotationsapparat leicht an die Seite gesrhoben werden; beim Bom'en wird er 
dann wieder in die Mitte gezogen und einseitig an der Antriebsbiihne festgeklemmt. 
Einen derartigen Rotationsapparatzeigt die Fig. 397 a, aus del' auch die Aufhangung 
des Gestanges an del'Seill'olie ersichtlich ist. In Fig. 397 b ist cine derartige Rolle 
abgebildet. 

u 

Fig. 397 a. Fig. 397 b. 

Rotationsapparat del' Seilrolle zum Aufhangen des Ge-
Deutsehen Tiefbohr-Aktien- stanges von del' Deutschen Tiefbohr-

gesellschaft. Aktiengesellsehaft. 

Maschinelle Seilschlagbohranlage del' Deutschen Tiefbohr
Aktiengesellschaft mit Diamantbohl'ung fiir aIle Teufen. Nebenstehende 
schematische Skizze Fig. 398 zeigt die Kombination einer Seilschlagbohl'anlage 
mit del' Einrichtung fiir die Diamantbohrung. An dem del' ganzen Einrichtung 
zugrunde liegenden Gedanken ist hier nichts geandert; nur ist das Ftil'derseil F, 
welches bei del' Seilschlagbohrung an del' Turmschwinge sich befindet, von diesel' 
abgenommen und iiber eine zweite Turmscheibe C, zur beweglichen Rolle G 
gefiihrt, welche an dem Hilfsseil "E" die Gegengewichte Q tl'agt. C, befindet sich 
im Gegensatz zu del' hier angegebenen schematischen Dal'stellung in Wirklichkeit 
neben del' l'echtsseitigen Tul'mscheibe C1 • 

1st die Diamantbohrung nul' fiir gel'inge Teufen auszufiihren, so verwendet 
man wohl an Stelle des Bohrwagens und der Bohl'spindel einen leichteren Rotations
appal'at, del' wie bei del' Handbohranlage der Deutschen Tiefbohr-Aktiengesell
schaft (s.S. 248) mit Mitnehmel'stangen ausgel'iistet ist. 
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Kombinierte Schnellschlag. und Diamantbohranlage "Nord
hausen"' hir Tiefen bis zu 2000 m. Eine Kombination von Schnellschlag
und Diamantbohranlage nach dem System del' Deutschen Tiefbohr-Aktien
gesellschaft ist in der Abbildnng 399 veranschaulicht. 

Anch hier hangt die Bohrspindel an der Zwischenscheibe Z, die ihrerseits 
von dem iiber die beiden Turmscheiben I nnd II geleiteten Forderseil getragen 
wird. Dieses Seil ist einerseits an der Seiltrommel des Kabels befestigt, ander
seits mit der Z~ischenrolle G verbunden, welche an einem Hilfsseil die Gegen
ge\,ichte Q triigt. Die Figur zeigt den Zusammenban von Schnellschlag. und 
l>iamantbohreinrichtung. 

Fig. 398. 
!Vlaschinelle I::ieilschlagbohranlage mit Diamantbohr1l11g fiir aile Teufen der 

Deu tschen Tiefbohr-Aktiengesellsehaft. 

GroJ3diamantoohrmaschine der Aktiengesellschaft fiir Tief
bohrungen, Heinrich Lapp, Aschersleben. Bei dem Diamantbohrapparat 
von Lapp hangt das Gestange an dem Forderseil, welches iiber eine oben im Turm 
verlagerte Seilrolle zur Bohrkabelwinde gefiihrt ist. Figuren 242 a und b 
zeigen die bei der Lappschen Bohreinrichtung gebrauchte Winde, die zum leichteren 
Transport auch auf einem Wagen montiert sein kann. Von der Riemenscheibe 
der Lokomobile werden die Scheiben s', s" und s'" angetrieben, von denen s" 
als Leerlaufscheibe dient. Die Scheibe s' ist fest mit der Welle verbunden, wahrend 
s'" und s auf einer Biichse sitzen, welche mit der Welle in loser Verbindung steht. 
s' treibt durch die Zahnriider z' und z" die Forderwinde an, s'" und s sind fiir den 
Antrieb des Rotationswagens bestimmt. Die Riemenscheibe dieses Wagens iiber
tragt die Bewegung durch das auf gleicher Welle sitzende Kegelrad anf ein zweites 
Stirnrad, welches horizontal verlagert ist. Dieses umgibt die als Vierkan~~anle 
ausgebildete Bohrspindel, welche der Lange nach durchbohrt und durch ein Uber
gangsstiick mit dem Bohrgestange verbunden ist (Fig. 400-402). Das Nachlassen 
erfolgt mit Hilfe del' bekannten Lappschen NachlaJ3vorrichtung, welche auf der 
Windentrommel angeordnet ist. 
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Fig.3D9. 
Kombinierte Schnellschlag- und Diamantbohranlage " Xordhauscn" 

der Deutschen Tiefbohr-Aktiengescllschaft. 
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Kombinierte Diamant- und MeiBeltiefbohreinrichtung fiir 
Freifall· und Schnellschlagbohrung del' Aktiengesellschaft fiir Tief
bohrungen, Heinrich Lapp. In Fig. 403 ist 
eine kombinierte Diamant- und MeiBeltiefbohr· 
einrichtung fiir Freifall- und Schnellschlag
bohrung zur Anschauung gebracht, deren An
trieb von einer Dampfmaschine, Lokomobile 
odeI' Dynamo erfolgen kann. 

Sie unterscheidet sich nur insofern von del' 
eben besprochenen Einrichtung, als hier auch 
del' Schnellschlagapparat im Turm untergebracht 
ist; wahrend del' Diamantbohrung wird er ein
fach zuriickgeschoben .. 

Aufhangung, Antrieb, NachlaBvorrichtung 
usw. sind die gleichen wie bei del' einfachen 
Diamantbohreinrichtung. 

GroBdiamantbohrmaschine von Thu
mann. Del' Rotationsapparat von Thumann 
ist auf einem Rahmen aus Profileisen verlagert, 
del' an Ketten im Turm aufgehangt wird und 
nach Beendigung del' Bohrung leicht hoch
gezogen werden kann. Wahrend des Bohrens 
wird del' Rahmen an einer Turmbiihne festge
klemmt (Fig. 404). 

Del' Antrieb erfolgt von del' Welle des 
Bohrkabels auf die Riemenscheibe des Rotations-
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Fig. 400. 

GroBdiamantbohrmaschine von Heinrich Lapp. 
Fig. 401. 

Rotationsapparat von Lapp. 
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apparates, welche die erhaltene Drehung durch ein Kegeh'adergetriebe auf die hier 
runde Bohrspindel iibermittelt (Fig. 405). 

Fig. 402. 
GroBdiamantbohrmaschine mit elektrischem Antrieb von Heinrich Lapp. 

Das Gestange ist am Bohrschwengel nahezu reibungslos vermittels eines 
Rollenlagers aufgehangt, das von den NachlaBketten getragen wird. Das Rollen
lager besteht aus der am Gestange zu befestigenden Schelle a (Fig. 406) und dem 
GuBstiick b, auf welchem die Schelle ruht. b ist durch Vermittelung eines Laufringes 
auf 44 kegeligen Stahlrollen drehbar verlagert. 
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Die Gcstangeausgleichung erfolgt durch Belastung des Bohrschwengels. 
Die NachlaBvorrichtung ist so ausgebildetr. daB die Tragketten, an denen das 
Gestange hangt, von einer Kettentrommel durch ein besonderes Handrad je 
nach Bedarf ab- bezw. aufgewickelt werden konnen. 

Fig. 403. 

Kombinierte Diamant- m1d MeiBeltiefbohreinrichtung von Heinrich Lapp. 

Tiefbohrcinrichtung fiir Diamantbohren System Raky (Fig. 372). 
Das Bohrgestange ist an einem Seil aufgehangt, das von der oben im Turm befind
lichen Seilrolle zum Bohrschwengel gefiihrt ist. Hier ist es mit der NachlaBvor
rich tung verbunden, die bereits auf S. 232 eingehend behandelt wurde. Die Wirkung 
des Entlastungsgewichtes auf die Bohrkrone laBt sich durch Anbringung einer 
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Fig. 404. Fig. 406. 
Rotationsapparat von Thumanll. Gestangeaufhangung von Thumann . 

~~------------~Q----------------~ 
Fig. 405. 

Rotat,ionsapplLrat von Thumann. 



272 Das drehende Bohren im festen Gebirge. 

einfachen Vorrichtung beliebig abschwachen oder verstarken. Zu diesem Zwecke 
wird urn die Trommel e ein Kettenzug i gelegt, der mittels des Handrades a die 

Fig. 407. 
Grof3diamantbohrmaschine del' Allgemeinen Schiirfgesellschaft. 

Trommel e in der einen oder anderen Richtung drehen kann, wodurch die ge
wiinschte Wirknng erzielt wird. Diese Vorrichtung ermoglicht ein genaues und 
schnelles Anpassen des Druckes an die jeweilige Gesteinsharte. 
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Der Antrieb erfolgt von der Lokomobile auf die Welle des Bohrkabels und 
von hier auf die Antriebsscheibe des Rotationsapparates, der auf einem auf Gleisen 
laufenden Wagen montiert ist. Kegelradgetriebe und Bohrspindel sind in iiblicher 
Weise ausgebildet; die Zentrierung des Gestanges erfolgt hier in einfachster Weise 
durch Anordnung von Mitnehmerstangen. 

Diamantbohrapparat fiir groBe Teufen von der Allgemeinen 
Schiirfgesellschaft. Der Diamantbohrapparat der .Ailgemeinen Schiirfgesell
schaft ahnelt amerikanischen Vorbildern und ist fiir Teufen bis zu 1200 m bestimmt. 
Der sehr kompendios gebaute Apparat ist in den Figuren 407 -409 zur Darstellung 
gelangt. 

Auf einem kraftigen Gestell ist der stehende Dampfzylinder verlagert, 
welcher das Bohrkabel bezw. die Rotationsvorrichtung in Umdrehung versetzt. 
Die Drehung der Bohrspindel wird durch !;lin Stirnradergetriebe bewirkt, das von 
der Welle, an welcher der Kolben des Dampfzylinders angreift, seine Drehung 
erhalt. Die Bohrspindel ist durch 2 Klemmvorrichtungen mit dem Gestange fest 
verbunden. 

Der Vorschub erfolgt hydraulisch mit Hille eines PreBwasserzylinders. 
Beirn Gestangeziehen wird die Maschine auf dem Gestell nach riickwarts 

geschoben. 
Als Kraftmaschine findet eine sog. Universallokomobile von 12 PS An

wendung, welche fiir den Betrieb mit fliissigen Brennstofien me Benzin, Benzol, 
Spiritus usw. geeignet ist·(Fig. 410). Eine Maschine von gleicher Leistung zeigt 
Fig. 409, nur mit dem Unterschiede, daB Rotationsapparat und Kraftmaschine 
hier voneinander getrennt montiert sind. Der Motor treibt also nicht direkt das 
Bohrkabel und den Rotationsapparat an, sondern erst durch ein Vorgelege, das 
auch zum Antrieb fiir die Spiilung dient. 

3. Leistungen und Kosten beim Diamantbohren 
mit deutschen Apparaten. 

at} Leistungen. 

Die Leistungsfahigkeit der Diamantbohrrnaschinen ist sehr wechseInd 
und hangt von den verschiedensten Faktoren ab, in erster Linie von der 
Beschaffenheit des Gebirges, ob dieses aus Granit, Quarz, Sandstein, 
Schiefer, Salz uSW. besteht, und ob es sich in ungestorter oder gestorter 
Lagerung befindet. Zweitens wird die Leistungsfahigkeit vom Bohr
lochsdurchmesser beeinfluBt, indem fiir gewohnlich die Leistung um so 
groBer ist, je kleiner der Bohrlochsdurchmesser ist. Drittens hangt die 
Leistungsfahigkeit von der Beschaffenheit der verwendeten Diamanten 
ab und viertens von der BohrIange, indem bei kiirzeren Langen im all
gemeinen eine groBere Leistung zu erwarten ist als bei groBeren, da die 
durch Reibung usw. bedingten Kraftverluste naturgemaB kleiner sind 
als bei tiefen Bohrungen. 

Zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit des Bohrbetriebes empfiehlt 
es sich, wie bei der StoBbohrung auch bei der Diamantbohrung genaue 
Aufzeichnungen fiber die yerschiedenen Al'beiten, die Bohl'zeit und die 
Leistung zu machen. Der Bohrunternehmer wird hierdurch in die Lage 
versetzt, etwaige Schadendes Betriebes leicht erkennen und abstellen 
zu konnen. Mit Vorteillassen sich hierffir die im 19. Teile beschriebenen 
Stratigraphen anwenden, welche die Bohrzeit, den Bohrfortschritt usw. 
selbsWitig und einwandsfrei angeben. 1st ein solcher Apparat nicht VOl'-

BanBen, Tiefbohrwesen. 18 
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Fig. 408. 
Bohrturm mit G-Maschine der Allgemeinen Sehurfgesellschaft. 
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Fig. 410. 

Universallokomobile del' Allgemeinen Schiirfgesellschaft. 

Fig. -I-IJ. 

Graphische Darstellung del' 
BohrJeistung. 
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handen, so muB das Aufsichtspersonal angehalten werden, genaue Auf
zeichnungen fiber aHe diese Dinge zu ffihren. 

Ffir die Ermittlung der Leistung einer jeden Bohrung, gleichgiiltig, 
ob es sich urn eine StoB- oder Drehbohrung handelt, ist zunachst von 
Bedeutung die FeststeHung der auf die Bohrung verwendeten Zeit. 
Hierbei ist zu unterscheiden zwischen der rein en Bohrzeit auf der 
einen und der gesamten Bohrzeit auf der anderen Seite. Mit dem 
Ausdruck "reine Bohrzeit" bezeichnet man die wirklich zum Bohren 
verwendete Zeit, wahrend in die gesamte Bohrzeit auch die Zeit fiir 
Reparaturen, Einlassen und Aufholen des Gestanges, Kronenbesetzeil, 
Warten usw. mit einbegriffen ist. Das Verhaltnis von der gesamten zur 
reinen Bohrzeit laBt sich am besten und iibersichtlichsten graphisch 
darstellen, etwa in der Form der Abbildung 411, die wohl keiner Er
lauterung mehr bedarf. 

Kleindiamant bohrmaschinen Die durchschnittliche Leistung 
der Kleindiamantbohrmaschinen mit Handantrieb ist bei den nach deut
schem Vorbilde gebauten Apparaten mit etwa 3 m in 24 Stunden an
zunehmen. Bei Kraftantrieb kann im Kohlengebirge auf eine durch
schnittliche Leistung von etwa 5-6 m gerechnet werden. Fur Bohrungen 
in erzfUhrenden Schichten sind diese Leistungen etwa auf die Hiilfte zu 
reduzieren. 

Die Leistung der nach amerikanischem Muster gebauten Klein
diamantbohrmaschinen betrug nach Angaben von Ursinus 1) in 
9 stundiger Schicht: 

in Granatmasse etwa 1 m, 
in Gneis etwa 0,5-1,5 m, 
in Pyroxen und Diorit etwa 2 m, 
in Magnesit etwa 3 m, 
in Dolomit und Kalkstein etwa 3,5-4 m. 

Diese Zahlen sind Durchschnittswerte, welche aus den zahlreichen 
Bohrungen mit Kleindiamantbohrmascrunen in Schweden ermittelt 
wurden. Sie gelten nur fur Bohrungen unter 50 m Bohrlange. Bei 
groBerer Lange verringern sie sich bis auf etwa % der obigen Leistung. 

Mit der Maschine von Senft·Urbanek sind 2 Bohrungen in der 
Niihe von Alais von 6,8 m und 8,60 m ausgefUhrt, die 200 m voneinander 
entfernt lagen. Die Gesamttiefe von 15,40 m wurde in dem mit Quarz
konglomeraten durchsetzten Gebirge in 2% Tagen abgebohrt, wobei der 
Transport der Maschine von einem Bohrpunkt zum anderen sowie die 
Montage mit einbegriffen waren. 

Gro B dia man t bohr maschinen. Mit deutschen GroBdiamant
bohrmaschinen wurden in den nachstehenden, auBergewohnlich tiefen 
Bohrungen nach Angabe von Ursinu;; (Kalender fur Tiefbohringenieure, 
S. 220-223) folgende Leistungen erzielt: 

') UrsillUS: Moderne Diamantbohrmaschinen fiir kleine Durchmesser. 
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Zeit- Gl'oBte 
Tiefe Bohrpunkt Ausfiihrendo Firma 

Erbohrtes 
System dauer Tages-

Mineral in leistung 
m Tagen m 

1027 Volprie- A.-G. f. Briickenbau, Salz Diamant - 19 
hausen Tiefbau und Eisen-

konstruktion, Neu-
wied 

1017 Am Nieder- Tiefbohr·A.-G. vorm. Kohle Schappeu. 220 24 
rhein Nr. 8 Hugo Lubisch und Salz Diamant 

1054 Am Nieder-
" " " 

250 27 
rhein Nr. 3 

1145 Am Nieder-
" " " 

163 I 30 
rhein Nr. 9 

Die groBte Leistung bei einer Bohrung mit GroBdiamantbohrmaschine von 
normalem Durchmesser, welche von einer unserer groBten Bohrfirmen in den 
Schichten des oberen, mittleren und unteren Buntsandsteins ausgefiihrt wurde, 
betrug 30 m in 24 Arbeitsstunden. Von der gleichen Firma wurde ebenfalls im 
Buntsandstein eine Bohrung von etwa 500 m Ge~amtbohrlochstiefe ausgefiihrt, 
bei der die groBte Durchschnittsleistung inklusive Montage des Bohrzeugs bis zum 
Fiindigwerden im Steinsalz 21,3 m in 24 Arbeitsstunden betrug. 

1m Salz bohrt man mit normaler Diamantbohrung taglich bis 60 m, 
wenn das Bohrloch nicht zu tief ist, und daher das nach je 10 m Fort
schritt stattfindende Ziehen und Aufholen des Gestanges nicht zu viel 
Zeit in Anspruch nimmt. 

ImSteinkohlengebirge ist, wenn.der Unternehmer vorsichtig arbeitet, 
um keine Floze zu iiberbohren, ein Fortschritt von 8 m in 24 Stunden 
als gut zu bezeichnen; im Durchschnitt werden etwa 4 min 24 Stunden 
gebohrt, bei Einrechnung alier N ebenarbeiten. Die reine Bohrzeit fur 
den Meter Teufe betragt normal 2-3 Stunden. 

Durchschnittstundenleistungen bei der Bohrung mit GroBdiamant-
bohrmaschinen sind 

3 m im SaIz und Anhydrit, 
0,40-0,50 m im mittelharten Kalkstein, 
0,15-0,20 m im Quarz und Diorit, 
0,30-0,40 m im Sandstein. 

Die Zahlen, welohe del' graphischen Darstellung in Fig 411 zugrunde 
gelegt sind, beziehen sich auf eine Diamantbohrung: welche im Jahre 1908 mit dem 
verbesserten Kobrichschen Apparat in del' Nlihe von Aachen auf Steinkohle 
ausgefiihrt wurde. Bis zur Tiefe von 490 m, im Deckgebirge, wurde stoBend 
gebohrt, von hier bis zur Gesamtteufe von 769,45 m mit del' Diamantkrone. Bis 
515 m wurde mit einer sechszolligen Krone, von hier bis zu 600 m Teufe mit 5 Zoll, 
bis 707,10 m Teufe mit 4Yz Zoll und bis zum Ende mit 3 % Zoll Durchmesser 
gebohrt. Die zu del' Fig. 411 gehOrenden Zahlen sind foigende: 
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Die tagliehe Durehsehnittsleistung betragt bei diesel' Bohrung, wenn die 
Sonntage und andere Tage, insgesamt 21, an denen iiberhaupt nieht gebohrt 
wurde, auBer Betraeht gelassen werden, 4,51m. Die tagliche Durehsehnittsleistung 
wahrend der gesamten 83 Tage, welche elforderlich waren, um die Bohrung von 
490 m auf 769,45 m zu vertiefen, 3,37 m. 

Die durehschnittliche Stundenleistung stellt sieh bei Beriieksiehtigung der 
reinen Bohrzeit von 1043 Stunden auf rund 0,27 m. 

Fig. 412. 

Graphisehe Darstellung der 
Bohrleistung. 

Fig. 413. 

Graphisehe Darstellung der Bohrleistung. 
S = Stratametermessung. 

Bei einer anderen Diamantbohrung, welche mit 170 mm Durchmesser von 
614,17-904,19 m im Steinkohlengebil:ge niedergebracht wurde, schwankten die 
tagliehen Leistungen zwischen 1,21 und 14,56 m. Der tagliehe Fortsehritt im 
Durchschnitt stellte sich hier auf 8,56 m, wenn nul' die 36 Tage in Rechnung ge
steIIt werden, an denen tatsachlieh gebohrt wurde. Beriieksiehtigt man die ge
samte Zeit, welehe zum Niederbringen der Bohrung einsehIieBIich Verrohrung, 
Unterschneiden usw. gebraucht wurde, so ergibt sich eine tagliehe Dureh
schnittsleistung von 3,15 m bei einer Gesamtbohrzeit von 92 Tagen. 

Was den Zeitverbrauch anlangt, auf den schon bei den beiden 
eben erwahnten tiefen Diamantbohrungen kurz eingegangen wurde, so 
kann man ill allgemeinen bei der Herstellung eines Bohrloches mittlerer 
Tiefe auf die reine Bohrzeit etwa 55 % der Gesamtzeit rechnen; etwa 
20 % entfallen auf das Ziehen der abgebohrten Kerne, etwa 5 % auf 
das Ein- und Ausbauen der Futterrohre, etwa 15 % auf Reparaturen 
und Fangarbeiten und 5 % auf die Montage und Demontage des Bohr
kranes, Stratametermessungen usw. 
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Der Zeitverbrauch von zwei anderen Bohrungen im SteinkoWengebirge 
von 175 mm Anfangs- und 145 mm Enddurchmesser ist in den Figuren 412 und 413 
graphisch dargestellt. Er betrug: 

Bohrung A B 

Beginn der Diamantbohrung bei 78,58 m TI",fe 39,94 m Tiefe 
Ende der Bohrung bei. . . . . 212,05 " 162,37 " 
Mit der Krone abgebohrte Meter 133,47 " 128,43 " 

Gesamtherstellungszeit . 456 Stunden 672 Stunden 

Einrichtung zur Kronenbohrung 32 26 
Ziehen und Einlassen des Gestanges 133 150 
Wartezeit wegen Wassermangels . 55 139 

" "Flozfeststellung . 
Flozfeststellung mit Doppelkernrohr. 

35 17 

apparat 16 31 
Einbau von Futterrohren. 73 95 
Fangarbeit 37 
Stratametermessungen 15 

Dazu reine Bohrzeit 112 162 

Insgesamt. 456 672 

Die Durchschnittsstundenleistung bei Beriicksichtigung der Gesamtbohrzeit 
betrug bei der ersten Bohrung 0,29 m, bei der zweiten 0,19 m; die Durchschnitts
stundenleistung, welche in der reinen Bohrzeit erhalten' wurde, war 1,19 m fiir 
die erste und 0,79 m fiir die zweite Bohrung. 

~) Die Kosten. 

Die Kosten von Diamantbohrungen, welche noch groBeren Schwan
kungen als die Leistungen unterworfen sind, setzen sich zusammen 
aus den Anlagekosten und aus den Betriebskosten. Die Anlagekosten, 
welche ffir eine Bohrung in Frage kommen, umfassen, da mit einer 
Diamantbohreinrichtung nicht nur eine,.sondern eine ganze Anzahl von 
Bohrungen ausgefUhrt werden konnen, nur die Ausgaben fUr eine gewisse 
Amortisation und Verzinsung des Anlagekapitals. Unter den Betriebs
kosten sind die Ausgaben fUr Kraft, Lohne, Reparaturen, VerschleiB, 
Schmiermaterial, Fangarbeit usw. zu verstehen. Wahrend diese Un
kosten allen Bohrverfahren gemeinsam sind, kommt bei der Diamant
bohrung zu diesen Werten noch ein anderer Faktor hinzu, namlich der 
Diamantverschleill, der fUr die Kosten gewohnlich von ausschlaggebender 
Bedeutung ist. Der Diamantverbrauch hangt von einer Anzah] Faktoren 
ab, die sich bei Beginn der Bohrung nicht uberblicken lassen. Er ist 
verschieden je nach der Art des zu durchbohrenden Gebirges, nach dem 
Durchmesser der Krone, nach der Beschafl'enheit der Diamanten und 
nach der Art des Besetzens der Krone. 

1m Steinsalz und Anhydrit ist der Diamantverbrauch gering, in 
Konglomeraten, Graniten usw. dagegen sehr hoch. Von EinfiuB sind 
auch die Lagerungsverhaltnisse, indem ungestortes Gebirge die Dia
manten nicht so stark angreift wie gestortes. 



D iaman tbohra pparat<l. 281 

Eine Krone mit groBem Durchmesser ist leichter Beschadigungen 
ausgesetzt als eine solche mit kleinem Durchmesser. 

Der EinfiuB der Beschaffenheit der Diamanten auf den Verbrauch 
ist bereits auf Seite 212 erortert worden, ebenso die Bedeutung, welche 
das Einsetzen der Steine hat. 

Zu den eben genannten, die Elmittlung der durchschnittlichen 
Kosten von Diamantbohrungen erschwerenden Umstanden ko=t noch 
hinzu, daB wie bei jeder Bohrung auch hier fUr gewohnlich zwischen den 
Kosten des Unternehmers und denen des Auftraggebers zu unter
scheiden ist. 

Die Unternehmerkosten sind naturgemaB nur sehr schwer fest
zustellen, da begreiflicherweise bei der groBen· Konkunenz im Bohr
betriebe jede Firma ihre Selbstkosten nach Moglichkeit geheim halt. 
1m allgemeinen stellen sich die Unternehmerkosten prozentualiter etwa 
wie folgt: 

Bei der Herstellung eines Bohrloches mittlerer Tiefe macht del' 
Diamantverbrauch etwa 33 % des Metergeldes aus, 30 % verschlingen 
die Gehalter, Lohne und Betriebsmittel, 10 % sind fur die Kosten der 
im Bohrloch verbleibenden Futterroh;re, die del' Unternehmer gewohnlich 
zur Halfte tragt, zu rechnen, und del' Rest von 27 % setzt sich aus den 
Kosten fUr die Transporte, Montage und Demontage, Unterhaltung 
und Amortisation der Maschinen und Werkzeuge, Verwaltungskosten 
und Verdienst des Unternehmers zusammen. Der Verdienst des Unter
nehmers bei Diamantbohrungen ist fast immer wesentlich geringer als 
bei anderen Bohrverfahren, was in dem mehr oder mindel' hohen Dia
mantverbrauch begriiudet ist. 

1m einzelnen sei zu diesen Angaben noch folgendes bemerkt: 
Nach Pois (Organ des Vereins der Bohrtechlliker 1909, S. 98) betragen die 

Anschaffungskosten fiir die eigentliche Rotationseinrichtung bis 1500 m Tiefe 
einschlieBlich eines eigenen Drehbohrgestanges, aber ohne Diamanten, etwa 
28000 Kronen (rund 24000 Mark), die Anschaffungskosten fiir Diamanten allein 
je nach der Qualitat 35000-45000 Kronen (rund 30000-40000 Mark). 

Die Amortisation wird mill fiir Maschinen mit etwa 15 % fiir das Jahr auf 
diese Summe in Anrechnung gebracht, die Verzinsung mit etwa 5 %. 

Die Betriebskosten setzen sich; wie bereits erwahnt, aus den Ausgaben fiir 
Liihne, Betriebsmaterialien, Transportkosten fiir Eisenbahn und Fuhrwerk, 
Verwaltungskosten des Unternehmers, Verlust an im Bohrloche verbleibenden 
Rohren oder Material, Verluste an Diamanten usw. zusammen. 

"Vas die Lohnc anlangt, so erhalten die Obleute etwa 47-50 Pf. Stunden
lohn, die Maschinisten 45-48 Pf., die Bohrschmiede 47 -50 Pf., die Bohrarbeiter 
30-35 Pf. Der Gehalt eines Bohrmeisters schwankt zwischen 160-250 M im 
Monat, je nach dem Dienstalter. J e nach den Kosten des Lebensunterhaltes 
erhalten Bohrmeister, Obleute, Maschinisten und Schmiede eine Teuerungs
zulage je Tag, welche fiir das Inland zwischen 0,50 M und 1 M fiir Unverheiratete 
und 0,75 M und 1,50 M fiir Verheiratete schwankt. AuBerdem werden noeh Meter
gelder bewilligt. 

Der Kohlenverbrauch betragt zwischen 1500 und 2000 kg in der 24 stiindigen 
Schicht. Die Ausgaben hierfiir richten sieh nach den ortliehen Kohlenpreisen 
und sind so verschieden, daB sich Zahlenangaben nieht machen lassen. 

Das gleiche ist von den Kosten fiir Transport, Verluste, VerschleiB usw. 
zu sagen. 
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AuBerordentlich wechselnd sind auch die Kosten fUr Diamanten. 
Wahrend man, wenn keine Steine ausbrechen und verloren gehen, mit 
einer reinen Abnutzung der Diamanten im Werte von 1 M bis 4 M je 
Meter Bohrlochstiefe rechnen kann, schwankt der Diamantenverbrauch 
im allgemeinen zwischen 10 M und 80 M fiir den laufenden Meter 
Bohrung. 

Den folgenden Zahlen, welche einen Anhalt fiir die Zusammen
setzung der Unternehmerkosten geben sollen, ist der Durchschnitt 
aus mehreren Bobrungen im Steinkohlengebirge bis zu etwa 1000 m 
Tiefe zugrunde gelegt. Der Preis, welcher dem Unternehmer vom Auf
traggeber fiir 1 m gezahlt wurde, betrug 126 M. Die Kosten stellten 
sich je Meter Bohrung, wie folgt: 

1. fiir Kraft . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00M 
2. fiir Scbmiermaterial . . . . . . . . . . . . 2,00 " 

4,00 " 
9,00 " 

3. £iir Reparaturen an Maschinen, Pumpen usw. 
4. fiir VerschleiB del' Gerate auBer Diamanten 
5. fiir Lohne ............. . 
6. fill' Beaufsichtigung . . . . . . . . . . 
7. fiir Montage, Demontage und Transporte 
8. £iir RohrverscbleiB und Verlust 
9. fiir Fangarbeiten ........ . 

10. fiir Diamanten . . . . . . . 
11. fiir Verwaltungskosten, Abschreibung und 

12,00 " 
6,00 " 
3,00 " 

14,00 " 
2,00 " 

30,00 " 
Verdienst 30,00 " 

Sa. 126,00 M 

Die Kosten des Auftraggebers sind aus den bereits genannten 
Griinden ebenfalls hohere als bei den anderen Bobrmethoden. Sie setzen 
sich zusammen aus dem Bohrhonorar und dem Anteil an der Ver
rohrung, eventuell auch am Diamantenverbrauch. Zuweilen hat del' 
Auftraggeber auch die Kraft und das erforderliche Wasser zu liefern. 

Das Bohrhonorar betragt im Sandstein bei Tiefen bis zu 500 m 
75-100 M, bei Tiefen bis zu 1200 m zwischen 100 und 125 M. Bei 
Konglomeraten odeI' sonstigen, die Diamanten stark angreifenden Ge
steinen erhohen sich die Preise entsprechend. 

Die folgenden Angaben iiber Hohe des Honorars bei Diamantbohrungen, 
d. h. also die Kosten des Auftraggebers ausschlieBlich der Kosten fiir ev. zur 
Verfiigung gestellte Kraft, Wasser usw., wurden dem Verfasser von einer groBen 
Bergverwaltung, die eine Anzahl vou Bohrungen mit Kleindiamantbohrmaschinen 
sowie mit GroBdiamantbohrmaschinen ausgefiihrt hat, in liebeuswiirdiger Weise 
zur Verfiigung gestellt. Darnach betragt das Bohrhonorar fiir den Unternehmer: 

Kosten bei Flachbohrungen mit Kleindiamantbohrmaschinen bis 
80 m Tiefe. 

1m Sandstein . . . . . . . . . . 
1m Schieferton und Kohle . . . . 
1m Konglomerat. . . . . . . . . 

30 M je m 
25" " " 
50" "" 

Bei diesen Bohrungen hat die Grube die Kraft, und zwar Druckluft VOll 

4 Atm. am Bohrturm, und das erforderliche Wasser geliefert. Fiir Verrohrung 
der BohrIoches wurde nichts gezahlt, nur wurden die Rohre, welche im Bohrloch 
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stecken blieben, mit 20 % vergiitet; fiir die gezogenen Rohre wurde 1/,. der Selbst· 
kosten gezahlt. Die Kosten fiir den Transport der Gerate nach und von dem Bohr
platz wurden von der Grube getragen. 

Kosten bei Tiefbohrungen mit Grolldiamantbohrmaschinen bis 
400 m Tiefe. 

Das Bohrhonorar betrug bei derartigen Bohrungen 72 M je Meter. 
Fiir steckengebliebene Rohre wurden 50 % des Tagespreises des Rohren

syndikates vergiitet. 

Kosten fiir Tiefbohrungen mit Grolldiamantbohrmaschinen bis 
1500 m Tiefe. 

Es wurden folgende Preise gezahlt: 
Von 0-1000 m betrug das Bohrhonorar 85 M je m 

" l000-110£)" no " 
" 1l00-1200" 120" " " 
" 1200-1300" 130" " " 
" 13{)0-1400" 140" " " 

Fiir steckengebliebene Rohre wurden 50 % des Tagespreises des Rohren
syndikates vergiitet. 

Zum Schlull seian noch eioige Gesamtkosten von kleineren und grtiJ3eren 
Diamantbohrungen angegeben, welche in den letzten Jahren im Steinkohlen
gebirge ausgefiihrt wurden. 

So kostete dem Auftlraggeber eine Bohrung mit Kleindiamantbohrmaschinen 
von 45,65 m Teufe 1389,50 Moder je m 30,42 M; eine andere von 100,96 m Tiefe, 
bei der die ersten 49 m mit dem Meillel gebohrt wurden, insgesamt 3077,80 M 
oder je m 30,17 M. Davon entfallen auf die Diamantbohrung 1597,80 M. In 
einem anderen Faile kostete eine Bohrung von 83,74 m Tiefe 2599,70 Moder 31,04 M 
je m, eine andere von 132,74 m etwa 5354 Moder 40,33 M je m. Eine weitere 
Flachbohrung von 80,20 m stellte sich auf 2947,75 Moder 36,75 M je m. 
Bei einer Tiefbohrung von 379,87 m betrugen die reinen Bohrkosten 27 350,64 M 
Die Kosten fiir steckengebliebene Rohre 148,83 " 
Die Kosten fiir Hilfsarbeiten . 45,50 " 
Die Kosten fiir Material . . . 192,66" 
Die Kosten fiir Flozfeststellung 89,00 " 
Sonstige Kosten. . . . 397,61 " 
Insgesamt. . . . . . . . . . 28 224,24 M 
odoi' rund 74,30 M j e m 

Eine andere Tiefbohrung von 216 m kostete: 
An Bohrhonorar. . . . . . . 
An Nebenarbeiten . . . . . . 
An steckengebliebenen Rohren 
Insgesamt ......... . 
oder 76,93 M ja m. 

15624,OOM 
936,20 " 
134,50 " 

16694,70M 

Bei einer anderen Bohrung von 300 m Teufe stellten sich die Ausgaben fiir 
den Auftraggeber wie folgt: 
Bohrhonorar . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fiir steckengebliebene Rohre und Nebenarbeiten 
Insgesamt also . . . . . . . . . . . . . . . 
oder 75,10 M fiir den m. 

b) Englisehe Diamantbohreinriehtungen. 
Literatur. 

Tecklenburg: Handbuch der Tiefbohrkunde Band III. 
Kohler: Lehrbuch der Bergbaukunde. 
Serlo: Leitfaden zur Bergbaukunde. 

21600,00M 
931,41 " 

22531,41 M 
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1. Allgemeines. 

Die alteren englischen Diamantbohrmaschinen, welche um die Zeit, 
als Tecklenburg seine "Diamantbohrung" verfailte, d. i. um das Jahr 
1889, benutzt w'Urden, durften heute wohl kaum mehr im Gebrauch sein. 
Ihre Konstruktion ist im allgemeinen nach den gleichen Gesichtspunkten 
ausgefUhrt, die sich bei den verschiedenenMaschinen nul' in ldeinenEinzel
heiten unterscheiden. 

Die Drehvorrichtung, die Ausgleichung des Gestangegewichtes, 
das Bohrkabel sowie die Spulpumpe befinden sich auf einem dreiseitigen 
schmiedeeisernen Gestell mit 2 senkI'echt stehenden T -fOrmigen Schienen, 
welches zu beiden Seiten des Bohrloches steht. 

Del' Antrieb erfolgt von einer Lokomobile durch Riemenuber
tragung auf mehrere horizontale und vertikale Wellen, die auf dem 
Gestell verlagert sind und durch ein- und ausruckbare Zahnrader die 
Drehung del' Bohrspindel, den Vorschub und die Drehung del' Kabel
trommel bewirken. 

Die Bohrspindel wird von einem Querhaupt getragen, das an 
FUhrungen auf- und abwarts gleiten kann. 

Die Wirkung des Vorschubes ist bereits auf Seite 232 eingehend 
erortert worden. 

1m Gegensatz zu den noch zu besprechenden amerikanischen 
Systemen, deren Leistungsfahigkeit eine beschrankte ist, da sie in erster 
Linie fill' Schiirfzweeke in unwirtlichen Gegenden gebraucht werden, 
sind die englischen Diamantbohrmaschinen mehr zuni Gebrauch in zivili
sierten Landern bestimlllt, wo hinsichtlich des Transportes, del' Montage 
und del' Wasserbeschaffung Schwierigkeiten nicht zu erwarten sind. 
Infolgedessen ist del' Bau del' Maschinen zwar ein solider und schwerer 
geworden, die Leistungsfahigkeit abel' und VOl' allem del' mogliche 
Bohrlochsdurchmesser sind nicht unwesentlich erhoht. 

Gegenuber den schon besprochenen deutschen Maschinen haben 
die englischen Apparate den Vorteil del' Vereinigung del' ganzen Ein
richtung auf einem Gestell, infolgedessen sie weniger Raum einnehmen 
als diese. Die Nachteile del' englischen Maschinen liegen in del' kom
plizierten Gesamtanordnung, welche fi.'!r den rauhen Bohrbetrieb viel 
zu verwickelt ist, und in dem schlechten mechanischen Wirkungsgrad, 
del' eine Folge del' zahlreichen Zahnrader und Kegelrader ist. 

Ob derartige Bohrmaschinen heute iiberhaupt noch Verwendung 
finden, ist dem Verfasser nieht bekannt; es diirfte jedoch kaum anzu
nehmen sein. 

Tecklenburg erwahnt in seinem Werke vier verschiedene englische 
Diamantbohrapparate, die um das Jahr 1889 in Anwendung standen. 
Von diesen sei hier nur del' von dem Major Beaumont konstruierte, 
sehr interessante Apparat besprochen, mit dem auch auf dem Kon
tinente bei Bohmisch-Brod in den 70er Jahren eine Tiefbohrung aus
gefUhrt wurde. 
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~. Die Diam.antbohrmaschine von Beaumont. I ) 

Die Abbildungen 414 a, b veransehauliehen ein :Modell des 
Diamantbohrapparates von Beaumont fur Tiefen bis zu 900 m, das 
sieh in der Sammlung der Konigliehen Bergakademie Berlin be
findet. 

Das Bohrgestell d aus Doppel-T-Eisen ruht auf den Grundschwellen 
mil und wird dureh die Streb en n" und 0" gestutzt. An der Stelle, 
wo d, nil und 0" einen spitzen Winkel miteinander bilden, befindet sieh 
die Bi.1hne a' mit dem Gellinder gil, auf dem sich der Arbeiter 
wahrend des Forderns des Gestanges aufhalt. 

Der Antrieb erfolgt von einer 10-25 pferdigen Lokomobile durch 
Riemenubertragung auf die Scheibe s', welche auf der Hauptantl"iebs
welle t festgekeilt ist. Das auf derselben Welle sitzende Kegelrad r' 
treibt die sehiefliegende Welle b' durch das untere Kegelrad q' an. 
Dureh den Hebel u', der mit der Klauenkupplung t' verbunden ist, 
konnen diese Rader ein- und ausgeruekt werden. 

Die Drehung der Kettentrommel, welehe zum Aufholen des Ge
stanges benutzt wird, wird von der eben genannten, schiefliegenden 
Welle b' aus bewirkt dureh die ausruckbaren Kegelrader c' und d', 
welche abweehselnd in die auf der Kettentrommel sitzenden Kegelrader 
k' und l' eingreifen, wodurch versehiedene Umdrehungsgesehwindig
keiten erzielt werden konnen. Die Kette f' lauft uber die oben an del' 
Spitze des Geriistes befindliche Rolle g'. Sie ist mit einem Gewichte h' 
beschwert, das uber dem Forderstuhl i' angebracht ist. An der Ketten
trommel sind 2 Bandbremsen, eine groBer~ m', die durch den Hebel n' 
betatigt wird, und einI'J kleinere 0' mit dem Hebel p' angeordnet, durch 
welche der Gang der KettentlOmmel standig reguliert werden kann. 

Die Dbertragung der Drehung der Hauptwelle t auf die Vorgelege
welle z' erfolgt durch die Zahnrader i" und h". z' dreht vermittels des 
Kegelrades x' das Kegelrad w' und damit auch die Welle v'. Das Kegel
rad x' wird durch den Hebel k" ein- bezw. ausgeschaltet. 

Von der schiefliegenden Welle v' wird durch das Kegelrad y die 
Drehung auf die Bohrspindel bubertragen, welche durch ein dem 
deutschen ahnliehes Klemmfuttel' n in ihrer Lase gehaltel1 und zen
triert wird. 

Die Gestangeausgleichvorrichtul1g ist bereits auf Seite 232 ein
gehend beschrieben worden, worauf hiermit vel'wiesen sei. 

Die Drehung der' Gegengewichtswelle d" und der Rollen g kalm 
durch einen mit der Bandbremse c" durch die Stange b" in V erbindung 
stehenden FuBhebel a" reguliert werden; damit wird auch die Wirkung 
deR Gegengewiehtes geregelt. Die zeitweise Drehung der Gegengewichts
welle wird durch Einriicken des Zahnrades f" in das auf der Gegen
gewichtswelle d" sitzende Zahnrad g" bewirkt, wobei man sich zum Ein
rucken des Umsteillrebeis eft bedient. 

') s. Tecklenburg: Band III, S. 69. 



286 Das drehende Bohren im festen Gebirge. 

I 
I 

Fig. 414 a. 
Diamant.bohrmaschinc von Beaumont. 
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Fig. 414 b. 
Diamantbohrmaschine von Beaumont.. 
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Des weiteren sind auf dem Bohrgeriist die Spulpumpen q mit Ventil
gehausen p und I' angebracht, deren Drehung von einer tie fer liegenden 
Pumpentriebwelle vermittelR des Zalmrades s bewerkstelligt wird. 
Das Zahnrad s wird von del' Haupttriebwelle taus durch das verschieb
bare ZahIirad u in Bewegung velsetzt. Del' Druckwindkessel z ist mit 
einem Sicherheitsventil versehen, das bei einer etwaigen Verstopfung 
des SpUlgestanges in Wirksamkeit tritt. Mit v i;::t die Saugleitung 
bezeichnet, mit w die Druckleitung. Del' Schlauch x stellt die Ver
bindung zwischen del' Druckleitung w und dem Wasserwirbel y her, 
del' auf dem Gestange I angebracht ist. Die Wasserlieferung del' zu 
beiden Seiten liegenden Pumpen betragt etwa 7000-8000 Liter in 
del' Stunde. 

Von den sonst noch angeffthrten Buchstaben bedeutet k die Bohr
krone und i das Kernrohr. 

Mit einer derartigenMaschine wurden zu Rheinfelden in del' Schweiz, 
auf del' Konigin-Luise-Grube in Zabrze (Oberschlesien) in den 70 er 
Jahren mehrere Tiefbohrungen zur Zufriedenheit ausgeflihrt. 

Von sonstigen alteren englischen GroBdiamantbohrmaschinen, die 
fmher haufiger verwendet wurden, seien hier wenigstens erwahnt die 
Diamant-Bohrmaschine von Docwra & Sohn in London, 
die Diamantbohrmaschine del' Continental Dia,mond Rock 
Boring Company in London und die verbesserte Diamant
bohrmaschine von C. Thom & Son, welche sich samtlich durch 
einen del' Beaumontschen Maschine mehr odeI' weniger ahnlichen Bau 
auszeichnen. 

3. Diamantbohrmaschine der Aqueous Works 
and Diamond Rock Boring Company. 

Die neueren englischen Maschinen ahneln in del' Konstruktion 
den amerikanischen Einrichtungen. Ein Beispiel hierfur bieten die 
Apparate del' Aqueous Works and Diamond Rock Boring Company, 
Guilford Street, York Roard, Lambeth, London S. E., welche Maschinen 
vel'schiedener GroBenklassen baut. 

Eine kleine Diamantbohreinrichtung, ist fahrbar auf einero Wagen 
montiert und fiir Leistungen bis etwa 350 m bestimmt. Del' Apparat kann fiir 
Gopel-(Pferde-), PreBluft-, Dampf- oder elektdschen Antrieb eingerichtet werden. 
Die Kraftmaschine greift direkt an del' Antriebwelle an und dreht das 
auf gleicher Welle sitzende Kegelrad, welches seine Bewegnng auf das 
die Bohrspindel umgebende, horizontal verlagerte Kegelrad iibertragt. Zum 
Zwecke des Vorsehubes und der Gestangeausgleichung ist ein hydraulischer PreB
zylinder angeordnet. Von der gleichen Welle aus kann durch ein Zahnradergetriebe 
noch die Forderw:nde in Bewegnng versetzt werden. 

Eine groi3e Maschine del' gleiehen Firma, ist fiir Bohrlochstiefen von 
1200-1400 m bestimmt. Motor, Antriebsvorrichtung und Forderwinde 
sind, wie bei den alteren englischen Maschinen, auf einem schweren, drei
seitigen, eisernen Gestell in schrager Anordnung verlagert. Entsprechend del' groi3eren 
Leistungsfahigkeit sind hier zwei Zylinder, auf jeder Seite des Gestelles einer, 
angeordnet, welche an del' Hauptantriebswelle angreifen. Die Bewegung diesel' 
Welle wird in iiblicher Weise auf die Bohrspindel und durch ein Zahnradvorgelege 
auch auf die Forderwinde iibertragen. Der Vorschub erfolgt hydraulisch, 
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An Kraft werden fUr Bohrungen bis 200 m etwa 4 PS, bis 700 m etwa 8 PS 
und bis zu 800 m Tiefe etwa 10 PS gebraucht. Wenn Dampfantrieb gewilhlt wird, 
so kommt zu der Einrichtung noch ein besonderer Kessel hinzu, der leicht trans
portierbar gebaut ist. 

4. Leistungen und Kosten beim. Bohren mit 
englischen Maschinen. 

Vber die Leistungen engliseher Masehinen, vor aHem der von Beau
mont, liegen neuere Angaben nieht vor. Nach alteren Naehriehten betrug 
die durehsehnittliehe Leistung woehentlieh bei 6 Beaumontsehen 
Masehinen, welehe in der Umgegend von Darlington bohrten, bei einer 
Teufe von 70-280 m, einem Durchmesser des Bohrloches von etwa 
110 mm und bei einer Sehiehtdauer von 8 Stunden etwa 11 m im limestone 
und red sandstone, einsehlieBlieh aHer groBeren Stillstande. Bei einer 
anderen Bohrung wurden im festen Steinkohlengebirge in 2 Monaten 
200 m abgebohrt. In einem anderen Falle wurde ein 170 m tiefes Bohr
loch bei Ballyloghan in Irland abgeteuft, wobei ein taglicher Fort
schritt von 6--12 m erreieht wurde. 

Die Aqueous Works and Diamond Rock Boring Co. geben Leistungen 
fur ihre Maschinen von 1-25 m tiiglich je nach der Hiirte des Ge
steins an. 

Der Preis einer kompletten Masehine stellte sieh bei den Bohrungen 
in Darlington auf 1460 Pfund Sterling, die sieh, wie folgt, verteilen: 

Lokomobile . . 280 £ 
Bohrmasehine 380 
Werkzeug 45 
Sonstiges Gera t 26 
330 m Bohrgestange 500 
Krone mit 8 Diamanten 19 
Rohre . . . . . . . . 210 

Summa 1460£ 
Die Bohrkosten betrugen bei 2Y2 ZoH Bohrloehsdurchmesser 

fUr die ersten 33 m . . £ 9 sh - d 
" "zweiten 33 m , . £ 13 6 

" dritten 33 m £ 18 
" " vierten 33 m 1 2 

" fiinften 33 m 1 7 
" " sechsten 33 m . 1 11 
" "siebenten 33 m I 17 

" aehten 33 m . 2 3 
" neunten 33 m . 2 9 
" zehnten 33 m . 2 ' 15 
" " elf ten 33m. '. 3 3 

" 
zwolften 33 m 3 10 

" " dreizehnten 33 m 3 18 
vierzehnten 33 m 4 5 

" " fiinfzehnten 33 m 4 13 
Bansen, Tiefbohrwesen. 19 

6 

6 
6 
6 
6 
6 

6 

6 
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e) Amerikanisehe Diamantbohreinriehtungen. 
Literatur. 

Tecklenburg: Handbuch der Tiefbohrkunde, Band III. 
Kohler: Lehrbuch der Bergbaukunde. 
Ursinus: Kalender fiir Tiefbohringenieure. 
Ursinus: Modeme Kleindiamantbohrmaschinen. 
Die amerikanische Diamantbohrung. Organ des Vereins der Bohrtechniker, 1909, 

Nr. 20 und Nr. 21. 
Baum: Kohle und Eisen in Nordamerika. Gliickauf, 1908, Nr.7. 

1. Allgemeines. 
Auf die Ausbildung der amerikanischen Diamantbohrmaschinen 

sind die geologischen und Verkehrsverha.ltnisse der Vereinigten Staaten 
von groBem EinfluB gewesen. Die geologischen Verhaltnisse waren es 
deshalb, weil die Distrikte, in denen Schiirfungen auf Kohle und Erz 
zuerst erfolgten, fast kein Deckgebirge aufwiesen; das ist z. B. der Fall 
in dem groBen Bergbaubezirke, der am Oberen See gelegen ist. Eine 
Folge dieser giinstigen Verhaltnisse war die, daB man beirn Bohren in 
diesen Gegenden gleich mit dem Kembohrverfahren, d. i. also der Dia
mantbohrung, beginnen konnte und einen anderen Apparat, wie z. B. 
in Deutschland, wo fast irnmer Bohrungen irn jiingeren Gebirge 
vorhergehen, nicht brauchte. Ist dann und wann einma! etwas Deck
gebirge vorhanden, so wird in diesem mit der Schappe von Hand gebohrt 
und dann beirn Erreichen des kernfahigen Gebirges zur Diamantbohrung 
iibergegangen. 

Die Transportverhaltnisse beeinfluBten die Konstruktion der 
Maschinen insofem, als bei den gewaltigen Einoden des amerikanischen 
Westens und Nordens der Transport der Bohrgerate, Brennmaterialien, 
Ersatzteile usw. dem Schiirfer groBe Schwierigkeiten bereitete. Es 
leuchtet ein, daB in solchen Gegenden nur einfache, leichte und an Ort 
und Stelle ausbesserungsfahige Apparate brauchbar sind. 

A~s diesen GrUnden entstanden die eigenartigen Diamantbohr
maschinen, welche so sehr von den deutschen, zum Teil auch von.den 
englischen Maschinen sich unterscheiden und unter Beriicksichtigung 
der Bedingungen, aus denen sie hervorgegangen sind, recht gute Erfolge 
aufzuweisen haben. 

Wie bei den deutschen lii.Bt sich auch bei den amerikanischen 
Diamantbohrmaschinen ein Unterschied zwischen kleinen und groBen 
Apparaten nachweisen, wenn auch dieser nicht so scharf ausgepragt ist 
wie bei den ersteren. Der Unterschied liegt, abgesehen von der Art und 
GroBe der Betriebskraft, in der Gestaltung desVorschubes, der bei den 
Kleindiamantbohrmaschinen stets als Friktionsvorschub, bei den GroB
diamantbohrmaschinen dagegen fast immer als hydraulischer Vorschub 
ausgebildet ist. 

Bei den amerikanischen Maschinen sind Drehvorrichtung, Bohr
kabel und Antriebsmaschine auf einem holzemen ode:r eisemen Gestell 
angeordnet, das sich seitlich des Bohrloches befindet. 
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Der Antrieb erfolgt von der Haupttriebwelle, an welcher die Kraft
maschine fur gewohnlich direkt angreift, auf ein Kegelradergetriebe, 
in dessen horizontal verlagertem Rade die durch Nut und Feder mit
genommene Bohrspindel sich 
vertikal bewegen und das 
durch eine Klemmvorrichtung 
fest verbundene Bohrgestange 
mitnehmen kann. 

Die Wirkung des Vor
schubes und der Gestange
ausgleichung ist bereits auf 
Seite 232 u. f. erortert worden. 

Das Bohrkabel ist 
zwischen dem Antriebsmotor 
und del' Drehvorrichtung ver
lagert und wird von der 
Hauptwelle durch Einriicken 
cines Zahnrades in ein Zahn
rad der Kabeltrommel in 
Tatigkeit versetzt. 

Der Antrieb erfolgt bei 
den kleinsten Maschinen von 
Hand, bei den groBeren 
und 'groBen durch Dampf
maschinen, Benzin-, Druck
luft-, Elektro- oder Sauggas
motoren. Die letzteren sind 
vor aHem beiSchiirfbohrungen 
trotz der gegeniiber den 
Dampfmaschinen geringeren 
Betriebssicherheit vielfach zur 
Anwendung gelangt, weil del' 
im Westen Amerikas sehr 
teure Brennstoff in ihnen 
bessel' als in Dampfmotoren 
ausgenutzt wird. Benzin
oder Gasolinmotoren, welche 
als schnelllaufende Maschinen 
gebaut werden und sich da
her den hohen Umdrehungs
zahlen del' Diamantbohrma-
schinen gut anpassen, werden 

Fig. 415. 
Kleindiamantbohrmaschine der M. C. Bullock 
Manufacturing Co. (aus Tecklenburg, Hand

buch der Tiefbohrkunde, Bd. III). 

wegen del' einfachen Konstruktion und des leichten Transportes 
ebenfalls haufig beim Bohren in diesen Gegenden angewandt. 

Die amerikanischen Diamantbohrmaschinen sind sehr kompendios 
gebaut, leicht transportabel und auch vom mechanischen Standpunkte 
aus -gut angeordnet, so daB sie -bei Schurfbohrungen in Kolonien oder 

19* 
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unwirtlichen Gegenden ausgezeichnete Dienste leisten konnen. Auf dem 
europaischen und teilweise wohl auch auf dem amerikanischen Fest
lande, wo groBereAblagerungen ji.ingererSchichten vorkommen, dfirften 
sie dagegen versagen, da ~ie wie jede Diamantbohrmaschlne ungestorte 
Lagenmgsverhaltnisse verlangen. Gegeni.i.ber den englischen und 
deutschen Maschlnen besitzen sie den Nachteil geringerer Leistungs
fahlgkeit, mit den englischen zusammen auBerdem den schwerwiegenden 
N achteil, daB bei Ihnen del' Ubergang von del' Drehbohrung zur StoB
bohrung, del' bei deutschen Maschinen so leicht und einfach erfolgen 
kann, ausgeschlossen ist. 

2. Diamantbohreinrichtu.ngen fiir Tiefen bis zu 150 m 
(Kleintliamantbohrmaschinen). 

Allgemeine Angaben. 
Da die amerikanischen Kleindiamantbohrmaschinen fast immer 

auch zum Bohren unterTage bestimmt sind, so ist es deshalb unmoglich, 
eine scharfe Grenze zwischen den Maschinen fiber und unter Tage zu 
ziehen. Die letzteren sind bereits in dem Kapitcl "Kleindiamantbohr
maschinen unter Tage" behandelt. Es Bollen hier deshalb, urn 'Wiedel'
holullgen zu vermeiden, nur solche Maschinen besprochen werdell, welche 
dort nicht beriicksichtigt worden sind. 

Die Maschinen del' M. C. Bullock Manufacturing Company, Chicago, 
U. S. A. 

Auf einem eisernen Rahmen s und dem Fundament t sind Antriebsmaschine, 
Rotationsapparat und Bohrkabel verlagert (Fig. 415) 

Der Zylinder k, der fiir Dampf- oder Druckluftbetrieb eingerichtet ist, ist 
schrag angeordnet und greift mit seiner Kolbenstange direkt an der Haupttrieb
welle an. Auf diesel' sitzt das Kegelradergetrrebe, hier durch das eiserne Gehause h 
zum Schutz gegen Staub verh iillt, sowie das Antriebszahnrad fiir die Windentrommel 
u, die mit del' Bremsvorrichtung v versehen ist. 

Der Vorsehub ist als Differentialvorschub fiir zwei verschiedene Geschwindig
keiten ausgebildet. 

Der Buchstabe a bedeutet in del' Fig. 415 die Bohrkrone, b einen Patent
kernheber mit zwei federnden Ringen, c das Kernrohr und d das Gestange. 

Der Gestangedrehkopf gist scharnierartig ausgebildet und kann nach Losung 
einer Schraubemnutter schnell seitwarts gedreht werden, um dem aufzuholenden 
Gestange Platz zu machen. 

Die Bullocksche Maschine wurde bei Bohrungen bis zu 80 m Tiefe vielfach 
mit Erfolg angewandt. 

Die Maschinen der Mac Kiernan - Terry Drill Company. 
Die Diamantschiirfbohrmaschine der Mac Kiernan-Terry Drill Co., Klasse Z, 

Fig. 416, eignet sich fiir Tiefen bis zu 100 m und ist auch fiir Bohrungen mit der 
Stahlkrone zu verwenden. 

Auf einem holzernen Rahmen ist auf zwei eigentiimlich gestalteten Saulen 
der Bohrapparat verlagert. Der Antrieb erfoIgt von Hand durch eine Kurbel
welle auf ein Zahnrad, welches auf der Hauptwelle sitzt und durch ein Kegel
raderpaar die drehende Bewegung auf die wie iiblich ausgebildete Bohrspindel 
iibertragt. 
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Die Ausgleichung des Gestangegewichtes und der Vorschub erfolgen genau 
wie bei den auf S. 243 beschriebenen Davis Calyx-Kernbohrmaschinen. Rochst 

Fig. 416. 
Kleindiamantbohrmaschine der Mac Kiernan-Terry Drill Co. 

einfach ist das Bohrgeriist ausgebildet, das aus zwei langen Masten besteht, welche 
oben die Seilrolle tragen und durch Querleisten miteinander verbunden sind. 
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Fig. 417. 
Kleindiamantbohrmaschine der Mac Kiernan·Terry Drill Co. 
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]!'ig. 417 zeigt eine etwas groBere Ma,schine fUr Leistungen bis zu 150 m 
mit maschinellem Antrieb. Die naheren Angaben iiber Kraftbedarf, Leistungen 
usw. von Diamantbohrmaschinen dieser Firma sind auf S. 296 zusa=enhangend 
enthalten. 

Diamantbohrmaschine der Sullivan Machinery Company. 
Die Kleindiamantbohrmaschinen der Sullivan Machinery Company sind be · 

reits in dem Kapitel "Diamantbohrmaschinen unter Tage" besprochen, so daB 
sich ein Eingehen hier eriibrigt. Die wesentlichsten Konstruktionsdaten sollen 
jedoch bei dem Abschnitt GroBdiamantbohrmaschinen zusa=enhangend wieder
gegeben werden. 

Diamantbohrmaschine der Maschinenfabrik Cunninghan & Gearing, 
Kapstadt. 

Die Diamantbohrmaschine von Cunninghan und Gearing ist neuerdings 
vielfach zu Schiirfzwecken in Deutsch-Siidwestafrika verwandt worden. 

Der Antrieb erfolgt von Hand, das Nachlassen durch eine Sperrvorrichtung, 
bei groBeren Teufen mit Hille der Seiltrommeln. Die Lokomobile ruht auf zwei 
Radern, wodurch sie fUr die Transportverhaltnisse in Siidwestafrika besonders 
geeignet ist. 

3. Gro13diamantbohrmaschinen. 
Der wesentlichste Unterschied gegenuber den Kleindiamantbohr

mascbinen liegt, abgesehen von den 
groBeren Abmessungen, in der An
ordnung des Vorschubes, der hier 
gewohnlich hydraulisch ausgebildet 
ist. 

Als Antriebskraft wird Damp£, 
PreBluft, Gasolin, eventuell auch 
Elektrizitat verwendet. 

Diamantbohrmaschine der Ameri. 
can Rock Drill Co. 

Auf einer Fundamentplatte raus 
StahlguB ist das Gestell angebracht 
(Fig. 418). 

Der oszillierende Zylinder a greift 
mit der Kolbenstange an der Hauptwelle 
an und versetzt diese in Umdrehung, 
Auf der Hauptwelle befindet siclr das 
Kegelrad b, welches in ein horizontal ver
lagertes Kegelrad eingreift und hierdurch 
die Bohrspindel d dreht, welche in den 
Hiilsen gg gefiihrt ist. Die Hiilsen gg sind 
unten mit einer Reibungskupplung f ver
sehen, die zugleich als Klemmvorrichtung 
dient. 

Der Vorschub erfolgt hydraulisch F' 418 
vermittels der beiden PreBzylinder h h. 19. . 
i i sind die Kolbenstangen der Zylinder Diamantbohrmaschine der American 
und k die Querverbindung, welche durch Rock D!.ill c:y. (aus Ursin~, Kalender 
die Wulste I I der Bohrspindel eine ver- fur Tiefbohr.Ingemeure). 
tikale Bewegung erteilen. 

Von der Antriebswelle wird durch das Vorgelege p die Kabeltrommel n 
angetrieben, auf der zur Regelung der Geschwindigkeit die Bremse 0 angeordnet ist. 
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I Stahlbohrer I Stahlbohrer I Stahlbohrer I Diamant I Stahlbohrer 
loder Diamant 

Klasse. Z 
I 

Z-1 A I A-2 A-·3 
Bohrlochsdurch - 47,6-57,1 47,6-57,1 76,2-101,6 41,2-47,61 41,2-101,6 messer mm 

Kerndurchmesser " 22,3-31,7 22,3-31,7 44,0-76,2 23,8-28,6 23,8-76,2 

Leistungsfahigkeit m 100 125 100-175 175 100-175 

Vorschub Friktion Friktion Friktion . hydraulisch Friktion oder 
hydraulisch 

Pumpe mit Duplex Duplex Duplex mit 
Handbetrieb Kraftantrieb 

Anzahl der Pferde-
5 10 10 krafte des Kessels 

Anzahl der Pferde-
krafte der An- 3 6 6 6)2 
triebsmaschine 

Dampf, I I 

I Gasolin oder Art des Antriebes Hand Gasolin oder Dampf Dampf Elektrizitat Elektrizitat 

Die Maschinen werden fiir eine Verlagerung auf festem Fundament oder auf 
einem Wagen eingerichtet. 

Beziiglich der Verlagerung der Maschinen auf einem Wagen haben sich drei 
verschiedene Typen ausgebildet. 

Die Maschinen der ersteren Art vereinigen Bohrmaschine, Pumpe und den 
licgenden Dampfkessel auf dem Wagen. 

Bei den Maschinen der zweiten Gattung befinden sich Bohrmaschine, Pumpe 
und Werkzeugkasten auf demselben Wagen, der Kessel ist dagegen auf einem 
zweiten Wagen untergebracht. 

Bei der dritten Gattung endlich vereinigt ein Wagen Bohrmaschine, Pumpe 
und den stehenden Dampfkessel. 

Die beiden ersten Typen werden bei Maschinen von Leistungen bis zu 
450 m und dariiber angewandt; des dritten Typus bedient man sich bei kleineren 
Maschinen bis zu 250 m Leistungsfahigkeit. 

Der Bohrturm ist eberifalls leicht transportabel ausgebildet. Er besteht aus 
Gasrohren, die sich leicht zusammensetzen lassen. 

GroBdiamantbohrmaschine der Mac Kiernan - Terry Drill Company. 
Aueh die Me Kiernan-Terry Drill Co., New York, baut Maschinen mit groBer 

Leistungsfahigkeit, welehe nicht nur zum Bohren mit der Diamantkrone bestimmt 
sind, sondern auch fUr Bohrungen mit der Stahlkrone wie die Davis-Calyx-Masehinen 
(siehe S. 243) sich eignen. 

Der ganze Bohrapparat ist hier auf einer guBeisernen Platte verlagert, 
welche von einem kraftigen Holzrahmen getragen wird. Mit Hilfe eines Hebels 
und einer Zahnstange laBt sich das Gestell auf dem Rahmen vor· und riickwarts 
bewegen, urn das Bohrloch zum Ausholen des Gestanges frei zu bekommen. Der 
Antrieb erfolgt von einem stehenden zweizylindrigen Dampfmotor auf die Haupt
welle, auf welcher sich die Kabeltrommel sowie der Rotationsapparat befinden. 
Dieser sowie die Bohrspindel usw. sind in iiblicher Weise ausgebildet (siehe Fig. 419). 
Der Vorschub ist hei den Maschinen der Klassen A-2, A-3, B-2, B-3, C-2 
und C-3 hydraulisch gestaltet, bei denen der Klassen B und C dagegen als Frik
tionsvorschub. 
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Stahlbohrer Diamant Stahlbohrer Stahlbohrer Diamant I Stahlbohrer 
oder Diamant oder Diamant 

B B-2 B-3 C C-2 C-3 

76,1-152,3 47,6-57,1 47,6-152,3 114,2-45,7 60,3-74,6 60,3-45,7 

44,0-114,2 28,6-41,2 28,6-114,2 76,2-431,6 39,7-55,5 39,7-431,6 

175-300 330 175-330 275-1300 2000 275-2000 

Friktion hydraulisch Friktion odeI' Friktion hydraulisch Friktion odeI' 
hydraulisch hydraulisch 

Duplex Duplex mit Duplex Duplex mit 
Kraftantrieb Kraftantrieb 

15 15 40 50 

12 12 15 25 25 25 

Damp£ Dampf Gasolin odeI' Dampf Dampf Gasolin odeI' 
Elektrizitat Elektrizitat 

Als Antriebskraft findet Dampf, Petroleum oder Elektrizitat Verwendung. 
Del' Dampf wird entweder in einer fahrbarenLokomobile odeI' in einem stehenden, 
besonderen Kessel erzeugt. . 

Die Bohrtiirme sind entweder aus Holz hergestellt odeI' aus Gasrohren zu
sammengesetzt. 

Von del' Mac Kiernan-Terry Drill Company werden ctwa 11 verschiedene 
GroBenklassen von Maschinen angefertigt, deren hauptsachlichste Daten in der 
obenstehenden Tabelle enthalten sind: 

Diamantbohrmaschinen del' Sullivan Machinery Company. 
Die Sullivan Machinery Co., deren Vertretung fiir Deutschland die Firma 

Theodor Borgermann in Diisseldorf hat, baut nicht weniger als 36 verschiedene 
GroBenklassen bezw. Typen ihrer Maschinen. Da cine Besprechung aller diesel' 
Maschinen zu weit fiihren wiirde, sollen hier nUl' die hauptsachlichsten Typen 
bchandelt und zum SchluB in einer tabellarischen Ubersicht aIle Sullivan
Maschinen zusammengefaBt werden. 

Klasse H. 
Die Sullivan-Diamantbohrmaschine, Klasse H, welche in Fig. 420 vel'

anschaulicht ist, ist fiir Leistungen bis zu 300 m bestimmt. 
Der gauze Apparat ist auf einer GuBplattc mit Holzrahmen als Untergestell 

verlagert. Das Gestell laBt sich mit Hille eines Hebels und einer Zahnstange 
auf dem Rahmen hin und her bewegen. 

Del' Antrieb erfolgt von dem stehenden Motor auf die Haupttriebwelle, auf 
welcher ein Vorgelege zum Antrieb fiir die Kabeltrommel sowie del' Kegelrad
antrieb fiir die Bohrspindel angebracht sind. 

Der Vorschub ist als Differentialvorschub in del' iiblichen 'Weise ausgebildet. 
Ais Antriebskraft wird Dampf odeI' PreBluft benutzt. 

Klasse RH. 
Die Maschinen del' Klasse RH, Fig. 421, entwickeln eine Leistungsfahigkeit 

von 500-1000 m. 
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Der Vorschub erfolgt hydraulisch mit einem PreBzylinder. Zum Antrieb 
dient ein 10 pferdiger Elektromotor, der fiir eine Betriebsspannung von 220, 250 
oder 500 Volt eingerichtet ist. 

Fig. 419. 
GroBdiamantbohrmaschine der Mac Kiernan·Terry Drill Co. 

Klasse B. 
Die Type B der Sullivan-Maschinen ist in einer Reihe von Bohrungen, 

welche in Transvaal, an der. Westafrikanischen Goldkiiste, in den Kupferdistrikten 
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Fig. 420. 
Diamantbohrmaschine, Type H, der Sullivan Machinery Company. 

Perns usw. vorgenommen wurden, mit gutem Erfolge zur Anwendung gelangt. 
Die Klasse B ist fiir eine Maximalleistung von 1000 m eingerichtet. Der Vorschub 
erfolgt hydraulisch, der Antrieb durch eine stehende zweizylindrige Dampf
maschine (Fig. 422). 



300 Das drehende Bohren im festen Gebirge. 

Fig. 421. 
Diamantbohrmaschine, Type R H, del' Sullivan Machinery Company 
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Fig. 422. 

Diamantbohrmaschine, Type B, der Sullivan Machinery Co. 

Klasse PK. 

Die Maschinen der Klasse PK, welche in Fig. 423 wiedergegeben sind, 
sind die gr6Bten alier Sullivan-Maschinen und reichen fiir Leistungen bis zu 
2000 m aus. 

Sie sind auf einem· kriHtigen guBeisernen Gestell verlagert, das auf einem 
Fundament fest verankert ist. Soli das Gestange aufgeholt werden, so wird, da 
die Maschine zu schwer ist (etwa 20 Tonnen), urn wie die friiheren Typen 
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Fig. 423. 
Diamantbohrmaschine, Type P K, der Sullivan Machinery Company. 
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Fig. 424. 
Diamantbohrmaschine, Type B D, der Sullivan Machinery Company. 



304 Das drehende Bohren im festen Gebirge. 

durch Zahnstange und Hebel bewegt zu werden, nur der Vorschubmechanismus 
seitlich gedreht. 

Entsprechend der groBen Leistungsfahigkeit sind hier fiir den hydraulischen 
Vorschub zwei PreBzylinder angeordnet. 

Die geschickte Anordnung der Hebel ermaglicht es, den ganzen Apparat 
von einem Punkte aus zu bedienen, so daB der Bohrmeister seinen Platz am Bohr
loch weder hei der Bohrung noch beim Aufholen zu verlassen braucht. 

Klasse BD. 
Von den bisher besprochenen Typen unterscheiden sich die Maschinen 

der Klasse BD, Fig. 424 dadurch, daB sie auf einem vierradrigen Fahrzeug 

Bohr- Kern-
Leistungs- lochs- durch-

Kraftbedarf fiir 
Klasse fahigkeit dureh- Bohrmaschine Vorschub dureh messer messer und Pumpe 

m mm mm 

M I 90 I 39,6 23,8 I Hand Differentialgetriebe 
Bravo llO 39,6 23,8 

Pferd '~um An- " Bravo 120 39,6 23,8 
trieb des Gapels 

" Bravo 120 39,6 23,8 3 PS Gasmotor ,. 
E 120 39,6 23,8 8 " Dampf 

" S 150 39,6 23,8 8 " " " S 150 39,6 23,8 8 " Gasmotor 
" Badger 150 39,6 23,8 8 " Dampt 
" Beauty 250 39,6 23,8 8 " " " II 300 46 28,6 10 " " 

Hydraulisch 
HG 300 46 28,6 10 

" " Differentialgetriebe 
C 500 46 28,6 12 

" " Hydraulisch 
Champion 500 46 28,6 12 " " 

Differentialgetriebe 
Bd 250 52,4 34,9 10 " ., Hydraulisch 
B 1000 52,4 34,9 15 " .. " HN 150 71,4 50,8 10 " " " CN 250 71,4 50,8 12 

" " " N 600 71,4 50,8 20 " " ., 
P 1200 71,4 50,8 25 " " " PK 1600 71,4 50,8 30 " " " K 2000 71,4 50,8. 40 

" " " 
PS I Volt 

R 90 39,6 23,8 2 220 Differentialgetriebe 
R 90 39,6 23,8 2 250 " R 90 39,6 23,8 2 500 " RS 150 39,6 23,8 3 220 

" RS 150 39,6 23,8 3 250 
" RS 150 39,6 23,8 3 500 
" RH 300 46 28,6 10 220 Hydraulisch 

RH 300 46 28,6 10 500 
" RH 300 46 28,6 10 250 
" RC 500 46 28,6 15 220 " RC 500 46 28,6 15 250 " RC 500 46 28,6 15 500 " RB 1000 52,4 

I 
34,9 23 220 

" RB 1000 52,4 34,9 23 250 
" RB 1000 52,4 34,9 23 500 " 
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montiert sind. Dieses enthiUt auBer dem Kessel und dem oszillierend angeordneten 
Motor den Rotations- und Vorschubapparat, der sich zum Aufholen seitwii.rts 
bewegen liLBt. 

In der Tabelle Seite 304 sind die hauptsachlichsten Daten der Sullivan
Maschinen iibersichtlich zusaromengestellt. Die angegebenen Zahlen, welche aus 
den englischen MaBen umgerechnet wurden, sind der Einfachbeit halber abgekiirzt 
wiedergegeben. 

4. Leistungen amerikanischer Diamantbohrmaschinen. 
Mit amelikanischen Diamantbohrapparaten wurden nach Te c kl en -

burg im Jahre 1870 folgende Leistungen erzielt: 
bis 35 m Teufe im Granit und Quarz 1,6 Zoll/min, 
bis 35 m Teufe im Marmor 3 Zolljmin, 
bis 35 m Teufe im Sandstein 5,7 Zolljmin. 

In einem anderen Fall sind im Jahre 1885 mit einer Maschine der 
American Rock Boring Co. bei einigen Tiefbohrungen von 50 mm 
Durchmesser folgende Leistungen erzielt worden: 

Gezamtliinge Wirklicher Zeitbedarf I Durchschnittlicher I 
fiir die ganze Bohrung Fortschri: je Stunde Formation der Bohrung in Stunden 

32,94 10 3,29 Schieferton 
33,85 10 3,38 Versteinerungen 

fiihrende Schichten 
32,03 10 3,20 Kalkstein 
32,33 10 3,23 Sandstein 
32,94 10 3,29 Sandstein 
31,72 10 3,19 SchwefeIkies 

Von neueren Maschinen seien Leistungen der Sullivan-Diamant
bohrmaschinen erwlihnt, welche im Jahre 1905 nach einem Aufsatz 
von Keffer im "Journal of the Canadian Mining Institute" als Durch
schnittswerte aus einer Reihe von Bohrungen erhalten wurden. 

I ~arr I Juni I Juli IAUgust I Sept. I Okt·1 Nov. I Dez. 

Schiohten 37 26 26 27 23 27 26 25 
Bohrtiefe in FuB 1) . 304 253,5 259,5 295 250 245 278,5 356 
Bohrstunden . 231 167 149Yz 
Aufenthalte fiir Dia-

194 164Yz 142 170 167Yz 

manteinsetzen, Ge-
stangeziehen usw. 57 44 79Yz 22 19Yz 101 38 32Yz 

Leistung in der 9 Yz-
stiindigen Schicht in 
FuB 8,21 9,75 6,98 10,93 10,87 9,07 10,71 16,24 

Leistung j e Stunde in 
FuB 1,31 1,52 1,74 1,52 1,52 1,72 1,64 2,13 

Diamantverbrauch in 
Karat 636/ •• 6551 •• 7 42/ .. 562/ .. 648/ .. 491 •• 758/ .. 2"/ .. 

1) 1 Full = 0,3047 m 
BanseD, Tiefbohrwesen. 20 
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Die Gesamtbohrtiefe betrug 2241,5 FuB, die durchschnittliche 
Schichtleistung 10,32 FuB. 

Bei Schurfbohrungen mit dec Sullivan-Schurfbohrmaschine Type C 
wurden nach Angabe der Sullivan-Gesellschaft (s. a. Professor Baum, 
Kohle und Eisen in Nordamerika, Gluckauf 1908, S. 227) folgende Er
gebnisse erzielt: 

I Auf Eisenerze zu I Auf Gold- und Kupfer-
_~ __ Glendow~~ ~~ ~~z~~~:v.vhanapitalsee _ 

Gestein 

Zahl der Bohrungen 

-~--~~-.--- --- --

Kristalline Kalke, 
Hornblendegestein, 
Granite, Quarzite, 
oft briichiges Gebirge 

6; davon 
eine auf 56 m 

85 " 
" 136" 
" 137" 
" 160" 
" 214" 

insgesamt 800 III rd. 

Sehr harter Granit, 
Quarzit und Syenit 

2; davon 
eine auf 28 m 

" 68" 
insgesamt 96 m 

TOgnOh;;~;~~ritt l_m~~::: ~80 :"'"J~":~:~ 6:" . 
Hiichste tagliche Bohr- I I 

leistung im Kalk 9,14 III 

5. Kosten von Tiefbohrllngen nrlt anlerikanischen 
Maschinen. 

Die Anlagekosten stellen sich £rtr die Maschinen def Me Kiernan 
Terry Diill Company boi den einzelnen Typen \Vie folgt: 

Klasse 

Klasse Z 
Z-1 
A 
A-2 
B 
B-2 
C 
C-2 

Mit Ausriistung 
Dollar 

auf 480 
685 

1190 

" 1800 

" 3400 

Ohne Ausriistung 
Dollar 

225 
300 
700 

llOO 
1200 
1700 
2100 
2700 

Dber Betriebskosten dieser Maschinen waren Angaben leider 
nicht zu erhalten. 

Die Betriebskosten stellen sich im Mittel aus 10 Diamantbohrungen, 
welche mit der verbesserten Diamantschurfbohrmaschine der American 
Diamond Rock Boring Co. Hir 300 m Tiefe in den Jahren 1884 -1886 
irn Pennsylvanischen Steinkohlenbezirk uiedergebracht wurden, nach 
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der Angabe von Tecklenburg im Band III seiner Tiefbohrkunde auf 
Seite 102, wie foIgt: 

'" Kosten je m Taglicher Fortschritt 
" ,..0: . '" ... " ' ... 
" ~"'d ~ ~ .... ~'" <> .~ 1::<> 

<>..s = Arbeit' ~ ,,~ ."=:::t5 -+=- 0'1:1..., 
Nr. ~li ~ !:=::::::e-e-p 

0 ... '" Ins-
a:> '1:1 <D ~.S·~ ..Q Fi",,..o: 

ca ~ N :::: ,...q C) ~ •. : '1:1 ","" 
~ ::E ,ee 0 = und S <D"" ell ","'eel" - :"'-§ ~-;;:..=:.S 

H~'~ 
ell '" ee S s:: ~ ;...; ~ gesamt ~.p 0",", ~'S.§-§ ~.i:: 0 Zufuhr 0,.... 0 ~ d 8f$ ~p ee"',..o: 

'" °J;P''lQ NoO ,..0: ... 00 ,o~oo 

" ~ " ,...00 00 c'5al '1:1 IX< "'Fi 

1 220,46 11,88 5,59 6,00 23,47 54 4,00 7,32 
2 141,65 11,18 5,45 4,47 21,10 25 6,43 12,93 
3 111,94 11,46 5,03 2,37 18,86 14 8,00 13,64 
4 195,20 11,18 5,45 6,98 23,61 40 4,88 16,16 
5 155,92 8,24 3,91 1,54 13,69 24 6,48 10,19 
6 167,55 10,90 6,28 4,47 21,65 31 5,26 8,66 
7 105,88 13,13 6,99 2,51 22,63 21 5,08 7,92 
8 98,15 9,08 2,79 2,10 13,97 14 7,24 8,64 
9 114,99 9,36 3,07 2,24 14,67 14 8,15 8,94 

10 87,96 8,24 8,38 2,10 18,72 14 6,25 14,10 

Die Betriebskosten betrugen bei den von Keffer erwahnten Boh
rungen mit Sullivan-Maschinen nach der gleichen Quelle im "Journal of 
the Canadian Mining Institute"; 

Monat 1f:f I Juni I Juli August Sept. Okt. I Nov. I Dez. 

Lohne in Dollar 403,60 272,0 260,il8 271,00 210,35 219,601226,501231,75 
Diamanten 

" 
328,81 342,99 382,81 298,45 299,18 227,73 434,85 114,83 

Kraftusw. 
" 

13,46 29,10 30,56 26,76 25,13 31,78 18,49 118,97 

Summa 745,871644,091674,251596,211534,661479,111679,841465,55 
FuB 304 253,5 259,5 295 250 245 278,5 356 

Kosten je FuB in Doll. 2,45 2,54 2,60 2,02 2,14 1,95 2,44 1,31 

Die durchschnittlichen Kosten je Meter betrugen 2,1501 Dollar, 
die durchschnittlichen Kosten je FuB fUr Diamanten betrugen 1,083 Doll. 

Die Betriebskosten der von Professor Baum erwahnten Schiirf
bohrungen beliefen sich auf: 

---
A B 

Maschinentype insgesamt fiir 1 FuB1) insgesamt I fiir 1 FuB 
Dollar Dollar Dollar Dollar 

Aufuhr des Apparates. 63,58 0,024 66,70 
I 

0,225 
Lohne und Pferdekostcn 393,72 0,15 109,87 0,371 
Feuerung 308,07 0,117 111,82 0,377 
Holz und EisenmateriaI . 162,74 0,061 43,0 0,145 
Ersatzteile und Reparaturen . 81,95 0,031 118,35 0,400 
Diamanten. 494,34 0,188 403,72 0,363 
Heizer. 354,72 0,135 141,49 0,477 
Aufsicht . 732,56 0,278 284,47 0,961 

zusammen 2591,18 I 0,986 1279,42 I 4,322 

1) 1 FuB 0,3047 m. 
20* 
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Dreizehnter Teil. 

Die Erweiterllngsbohrer. 
Von Diplom-Bergingenieur Hans Bansen. 

Bei der Bearbeitung benutzte Literatur. 
Ober Erweiterungsbohrer. Organ des Vereins !ler Bohrtechniker 1904, Nr.8. 
Anton Pois. Ein neuer ErweiterungsmeiBel. Osterreichische Berg- und Hiitten

mannische Zeitschrift 1907, Nr.35 und 36. 
Erweiterungsbohrer fiir stoBende Tiefbohrer mit einer den Federdruck auf innere 

Ansatze von Erweiterungsschneidbacken iibertragenden Hiilse. Tiefbohr
wesen 1909, Nr. 2. 

Unterschneider fiir drehende Tiefbohrungen. Tiefbohrwesen 1909, Nr. 13. 
Nachnehmebohrer mit um Bolzen drehbaren Schneidbacken. Tiefbohrwesen 1910, 

Nr.3. 

Die Erweiterungsbohrer kOllllen 
1. zeitweilig, aber auch 
2. s tandig wahrend der Bohrarbeit 

benutzt werden. Das erstere ist der Fall, wellll z. B. unter einem ver
rohrten Teile tiefer gebohrt worden ist und sich nun in dem noch un
verrohrten Teile Nachfall einstellt. Es kOllllte dallll allerdings in diesen 
Bohrlochsteil eine neue Verrohrung eingelassen werden; jedoch wird 
dadurch das Bohrloch unnotig verengert, weil man unter dieser Ver
rohrung den Bohrlochsdurchmesser wieder absetzen muB. Darum zieht 
man es VOl', das Bohrloch unter der bereits eingebrachten Verrohrung 
zu erweitern und diese tiefer zu senken, indem man an ihrem oberen 
Ende gleichzeitig neue Rohra aufsetzt. Zum Zwecke der Erweiterung 
wird die Verrohrung herausgezogen, und man benutzt das Bohrwerkzeug, 
das im schon verrohrten Teile verwendet worden war. Man muB nur fur 
achsiale Fiihrung des Boluers Sorge tragen, indem man unter ihm eine 
passende Schablone anbringt, die an den Bohrlochswandungen nur ge
ringen Spielraum hat. H. Mayer & Co. in Nurnberg-Doos empfehlen £iir 
.diesen Zweck ihren Zahnschneider (Fig. 425), auch Nachbohrer genannt, 
welchei.' stoBend am steifen Gestange oder mittels Freifalles gehand
habt wird. 

Das soeben beschriebene Erweiterungsverfah~'en ist sehr unsieher; 
dellll man muB berikksichtigen, daB ein Bohrloch doch erst dallll \'er
rohrt wird, wenn es nicht mehr andel's ge!!ichert werden kalID. Wird 
nun die Verrohrung herausgezogen, so geht es moglicherweise zu Bruche, 
weil das Gestange an den schwachen Bohrlochswandungen reibt und sie 
zum Nachfallen bringt. Dallll ist nieht nur das Bohrloch, sondern auch 
der Erweiterungsbohrer mitsamt dem Gestange verloren. Darum 
wird jetzt allgemein unter der Verrohrung erweitert, ohne sie zu ziehen. 
Dies ist gut moglich, weil es brauchbare Erweiterungsbohrer gibt, 
die durch die enge Verrohrung durchgehen und auf den gewiinschten 
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Durchmesser eingestellt werden, wenn sie an del' Verwendungsstelle 
angekommen sind. Es bleibt dann unter dem Rohrstrange eine niedrige 
Gesteinsbrust stehen, welche erst beim Tieferlassen del' Verrohrung von 
dieser durchgedriickt Third. 

\ 

Fig. 425. 

e 

f 

Fig. 426. Fig. 427. 

, 
~, 

Zahnschneider von 
H. Mayer & Co. 

Erweiterungsbohrer von Kind (aus Beer, Erdbohrkunde). 

A. Sto:Bende Erweiterungsbohrer. 
In theoretischer Hinsicht ist der ExzentermeiEel del' beste Er

weiterungsbohrer. Doch ist er zu diesem Zwecke im allgemeinen nul' 
in mildem Gebirge verwendbar; in harterem Gestein wird er zu schnell 
abgenutzt. Aueh muE man z. B. bei Benutzung des ErweiterungsmeiBels 
von Mac Garvey VOl" Beginn del' Erweiterung genau in del' Bohrlochs
achse mit cinem geraden MeiEel vorgebohrt haben, dessen Schneide 
ebenso breit ist wie die untere Fortsatzschneide des ExzentermeiBels. 

Del' Erweiterungsbohrer von Kind (Fig. 426) hat zwei Schenkel a und at, 
die mit den Schneiden 1 und Nachschneiden m versehen sind. Del' eine Schenkel 
kann um das Gelenk b gedreht werden. Durch Anziehen des Keiles c werden die 
Schneiden an das Gebirge angedrlickt. An jedem Schenkel sind kurze Stifte i 
angebracht, libel' die ein Ring k als Hubbegrenzung geschoben wird. Er muE VOl' 

dem Einlassen des Erweiterungsbohrers dem gewUnschten Bohrlochsdurchmesser 
entsprechcnd angefertigt werden. Wenn man die Schneiden pach aufwarts richtet 
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(Fig. 427), kann man mit diesem Bohrer auch nach oben bohren, also die Gesteins
brust unter der Venohrung wegnehmen. 

DerBohrer von Mack (Fig. 428) wirdinsbesondere beim Seilbohren benutzt. 
Er hat zwei federnde Schenkel c, die unten schneidenartig zugescharft sind. Durch 
Zusammendriicken der Feder a wird der mit ihr verbundene Keil b hochgezogen, 
so daB man die Schenkel zusammendriicken und den Bohrer in das Bohrloch 
einlassen kann. 1st er unter der Verrohrung angekommen, so gehen sie wieder aus-

11 

Fig. 428. 
Erweiterungsbohrer von 

Mack (aus Ursin us, 
Kalender fiir Tiefbohr

ingenieure). 

~ 
Fig. 429. 

Russischer Erweiterungs
bohrer (aus Ursinus, Ka

lender fiir Tiefbohr
ingenieure). 

Fig. 430 c. Fig. 430 d. 
Gezahnte Schneidbacke. Verlangerte Schneidbacke. 

Fig. 430 a. 
Normale Schneidbacke. 

Fig. 430 b. 
Schneidbacke mit 

Mittelschneide. 

Fig.43l. 
Schneidbacken mit 

Widerlagern. 

einander, und der Keil b wird durch die Feder a zwischen sie geschnellt, so daB 
immer der richtigeSchneidenabstand erhalten bleibt. Wird der Erweiterungsbohrer 
wieder hochgezogen, so stoBt die Zunge d an das untere Ende des Rohrstranges; 
da sie ein zweiarmiger Hebel ist, wird der Keil b nach oben gedriickt, und die 
Schenkel c konnen sich wieder einander nahern. 

Der russische Erweiterungsbohrer oder Fliigelbohrer (Fig. 429) hat in seinem 
Schafte a eine Aussparung fiir die beiden Erweiterungsschnpiden b und c; sie sind 
urn einen gemeinschaftlichen Bolzen drehbar. Von ihrer Oberseite aus gehen die 
Zugstangen d und e zu dem Ringe f, unter welchem eine Spiralfeder g angebracht 
ist. Am unteren Ende besitzt der Schaft Muttergewinde, urn einen gewohnlichen 
BohrmeiBel anzuschrauben. Wenn dieser Erweiterungsbohrer eingelassen werden 
soli, so driickt man den Ring f nach unten, spaunt dadurch die Feder g an und halt 
die Nachschneiden in ihrer eingezogenen Stellung, indem man von Schneide b aus 
eine Schnur oder einen diinnen Draht unter dem MeiBel durch bis zur Schneide c 
fiihrt und stramm anzieht. Durch einen MeiBelschlag auf die Sohle wird der Draht 
zerschnitten, und die Nachschneiden federn auseinander. Beim Aufholen stoBen 
sie gegen die Verrohrung und werden von ihr wieder heruntergeklappt. Die Schneid
backen konnen verschiedene Formcn haben, welche aus den Figuren 430a-d 
ersichtlich sind. Namentlich die verlangerten Schneidbacken (Fig. 430d) konnen 
ofter nachgescharft werden und sind darum langer lebensfahig; dadurch wird ihr 



StoJ3ende Erweiterungsbohrer. 311 

hoherer Preis ausgeglichen. Fig. 431 zeigt die Nachschneiden zwischen ihren oberen 
und unteren Widerlagel'll. 

Andere Erweiterungsbohrer, z. B. del' nach System F au c k , unterscheiden sich 
von dem eben beschriebenen durch die Lage der Fedel'll. Sie sind namlich bei 
diesenimlnnel'lldesGehiiuseschaftesa (Fig. 432) untergebracht und dadurch bessel' 
VOl' Beschiidigungen geschiitzt. In del' Spiralfeder steckt ein Druckstift b, der am 
unteren Ende einen kegelformigen Ansatz c besitzt. Durch diesen werden die 
Nachschneiden d auseinandergetrieben. . 

Der Erweiterungsbohrer von Fischer (Fig.433) stellt eine weitere Ver
besserung des Fauckschen Nachnahmebohrers VOl'. Die Backenbolzen sind bei 

Fig. 432. 
Erweiterungsbohrer 

von Fauck. 

Fig. 433. 
Erweiterungsbohrer von Fischer 

(aus Organ des Vereins del' 
Bohrtechniker 1904, Nr. 8). 

~ 
~ 

Fig. 434. 
Erweiterungsbohrer von 
Trauzl & Co. (aus Tief
bohrwesen 1910, Nr. 3). 

ibm dadurch entlastet, daB sich die Nachschneiden mit ihren Riickenflachen 
in del' Mitte des Bohrers gegenseitig stemmen sowie auBerdem auch noch gegen 
das obere und untere Widerlager anlegen, so daB sie dem groBten Druck, der auf 
sie ausgeiibt wird, Widerstand leisterr konnen. Je nach der GroBe der Schneid
backen miissen besondere Widerlager verwendet werden; diese sowie die Schneiden 
lassen sich einfach und schnell auswechseln. 

Bei dem Nachbohrer DRP. 218093 der Kommandit-Gesellschaft fiir Tief
bohrtechnikundMotorenbau Trauzl & Co. in Wien (Fig. 434) sind die Backen nicht 
im Bohrerkorper selbst verlagert; die Lager werden vielmehr in den Schneid
backenschlitz des Schaftes eingesetzt; sind sie abgenutzt, so brauchen nur sie allein 
herausgenommen zu werden, wahrend bei anderen Bohrern der gauze Erweiterungs
bohrer ausgewechselt werden muB. 

Bei del' bisher beschriebenen Erweiterungsbohrel'll geht der groBte Teil 
des Spiilwassers durch die Schneidbackenschlitze. Urn auch die Sohle kriiftig zu 
spiilen, fertigen H . Mayer & Co. in Niil'llberg-Doos den in Fig. 435 dargestellten 
Erweiterungsbohrer an. Del' Oberteil des Bohrerkorpers ist durchbohrt und iiber 
und unter dem Druckmechanismus mit Seitenlochern versehen, welch letztere 
wieder durch Liingsrinnen miteinander verbunden sind; diese Verbindunsgkaniile 
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ermoglichen. daB del' Spiilstrom durch den Nachnahmebohrer bis zum BohrmeiBel 
gelangen kann. 

Einen ahnlichen Erweiterungsbohrer (Fig. 436) mit "Seitenspiilung" fertigen 
Trauzl & Co. in Wien IVan. 

Von derselben Fabrik wU'd auch del' in Fig. 437 abgebildete Bohrer mit 
"Mittelspiilung" geliefert. Er ist insbesondere fiir Kernbohrung mit Verkehrt
spiilung bestimmt, kann abel' natiirlich auch bei Vollbohrung benutzt werden. Die 
Nachschneiden d tragen eine Hiilse k, die von del' Feder i nach abwarts geschoben 
wird, sobald sie sich ausdehnen kann, d. h. wenn sie unter del' Verrohrung ange
kommen ist und mit dem Erweitern begOlmen wit·d. Die Mittelhiilse g geht zentrisch 
durch und fiihrt den Spiilstrom vom MeiBel in das Hohlgestange b. Soli die Feder i 
ansgewechselt werden, dann wird b abgeschraubt, die Mutter h mittels eines 
Steckschliissels gelost und das Rolu' g nach unten herausgeschoben. 

Fig. 435. 
Erweiterungsbohrer 

von H. Mayer & Co. 
mit Seitenspiilung. 

Von demselben Grundgedanken geht del' Er
weiterungsbohrer (Fig.438) DRP. 205 458 von Fauck 
& Co. in Wien aus. Er hat mehl'ere iibereinander ange
brachte Schneidbackenpaare, wodurch die achsiale 
Fiihrung gesichert und die Wirkung gesteigert wird. 

Fig. 436 a. Fig. 436 b. 
Erweiterungsbohrer von 

Trauzl & Co. mit Seitenspiilwlg. 

Fig. 437. 
Erweiterungsbohrer 

von Trauzl & Co. 
mit Seitenspiilung. 

Die Schneiden b sitzen iil dem rohrformigen Trager a; sie sind um Bolzen 
g drehbar und gehen durch Schlitze f, die in a angebracht sind. In diesen 
Erweiterungskiirper ist das Spiilwasserrohl' c eingesetzt, oben und unten 
mit Lederdichtungsringen d gedichtet und mit aufgeschraubten Muttern e 
in seiner Lage erhalten. c wird teilweise vom Rohr k umgeben, welches mit seinem 
Unterrande auf den Innennasen des untersten Schneidbackenpaares sitzt; die 
Nasen del' oberen Backenpaare greifen in Schlitze von k ein. Auf dem Oberrande 
von k sitzt die Feder m. Belin Aufholen werden die Backen zusammengedriickt, 
sobald sie in die Bohrlochsverrohrung kommen; k bewegt sich dann nach oben 
und driickt die Feder m zusammen. Das Umgekelu-te ist del' Fall, wenn del' Er
weiterungsbohrer beim Einlassen unter der Verrohrung angekommen ist. 

Die Erweiterungsbohrer mit Mittelspiilung sind kriiftiger, also auch bruch
sicherer als die mit Seitenspiilung; darum kiinnen sie unbcdenklich auch 
fiir Trockenbohrung mit groBem Hube gebraucht werden. 
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Fig.439 ist cin iihnlich gcbauter "Kreuzbacken-Erweiterungsmeil3el" def 
Deutschen Tiefbohr-Aktiengesellschaft in Nordhausen. 

Bei Verwendung von mehreren Schneidbackenpaaren iibereinander konnen 
die unteren bereits abgenutzte sein; diese arbeiten dann den ober'cn Schneid
backen vor, so daB das Bohrloch allmahlich auf den gewunschten Durchmesser 
vergroJ3ert \Vu·d. Die unteren Schneidbacken sind am 
besten gezalmt, wahrend die oberen Normalbacken 
(Rundschneidbacken) (Fig. 430,t) sind. 

Es ist empfehlenswert, unter allen diesen 
Erweiterungsbohrern einen MeiBel mit ge
ringerer Schneidellbreite anzubringen, welcher 
ein Vorbohrloch von kleinerem Durchmesser 
herstellt. Es folgen sich also Neubohrung und 
Erweiterung unmittelbar aufeinander. Man ist 

Fig. 438. 

Erweiterungsbohl'er von Fauck & Co. mit Mittel
spiilung (aus Tiefbohrwesen 1909, Nr. 2). 

dadurch in die angenehme Lage gesetzt, das 
Bohrloch sofort verrohrell zu kOllnen und die 
Verrohrung dem MeiBel auf dem FuBe folgen 
zu lassen. Das unterste Ende des Rohrstranges 
dad bloB nicht so tief nachgelassen werden, 
daB die Schneidbacken beim Aufwiiltshube 
daran allstoBen. Ferner hat man dadurch den 
Vorteil, daB die Gebirgsschichten immel', 

Fig. 439. 

Krcuz backcn -Erweite
rungsmcil3cl dcr DTA. 

kurz nachdem sie angebohrt worden sind, sofol't wieder durch die Vel'
rohrung geschiitzt werden; wenn nun auch eine solche Schicht Nach-
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fall Iiefert, so kann diesel' nicht mehr das Bohrloch vel'schiitten; 
iibel'haupt wil'd durch die Verrohrung del' Spiilstrom von einer solchen 
Gesteinsschicht ferngehalten, so daB sie seiner Einwirkung entzogen 
ist und nicht mehr dul'ch Wassel'aufnahme gebl'ach werden kann. 

B. Drehende Erweitel'lmgsbohrel'. 
Zum Erweitern in mildem Gebil'ge client del' Spiil-El'weitel'ungs

bohrer (Fliigelbohrel') von Deseniss & Jacobi in Hamburg (Fig. 326), 
del' iibrigens auch noch von anderen Fabl'iken hergestellt wird, 

e 

I •. ,., 

- -
'" .' 

Fig. 440. 

Diamant·Er· 
weiterungsbohrer von 

Winter, System 
Kobrich. 

Fiir Diamantbohrlingen hat Ko brich den in 
Fig. 440 abgebildeten Erweiterungsbohrer konstruiert. 
Die Nachschneiden a gehen durch Schlitze des Bohrer· 
korpers hindurch. Sie sind durch Gelenkstangen c mit 
dem Mittelschafte d verbunden. Die Spiralfeder e driickt 
gegen einen Bund dieses Mittelschaftes; wenn sie sich 
hebt, ziehen sich die Nachschneiden in den Bohrer· 
korper zuriick. An seinem oberell Ende tragt del' 
Mittelschaft das Ventil f, welches d",n gesamten QueI" 
schnitt des Spiilrohres verschlief3t. Sobald die Spiilpumpe 
angelassen und del' Wasserdruck starker geworden ist 
als del' Druck derSpiralfeder e, bewegt sich die Ventil· 
scheibe abwarts, so daB die Nachschneiden mit dem 
Gebirge in Beriibrung kommen. Del' Spiilstrom kann nun 
durch die Kanale g, die in die Innenwand des Spiilrohres 
eingekerbt sind, abwartsstromen und gelangt am Mittel· 
schafte vorbei nach den SpiilkanaIen h und dalm weiter 
abwarts bis zur Diamantkrone. Mit Hille del' Stell· 
schraube i wird del' Ausschlag desMittelschaftes und somit 
auch del' del' Nachschneiden geregelt. 

Da es beim Diamantbohl'en nul' -selten vor
kommen wil'd, daB man einen Rohrstrang mittel!> 
Unterschneidens noch ein Stilck tiefer bringen 
muB, kann man im aUgemeinen von der An· 
schaffung eines drehenden El'weiterungsbohl'el's 
Abstand nehmen; man behilft sich in solchen 
Fallen mit einem stoBenden Erweiterungsbohrer 
oder verwendet den hydraulischen Rohrschneider, 
z. B. den der Deutschen Tiefbohl'-Aktiengesell
schaft (Fig. 568); an Stelle der Frasbacken bzw. 
Schneidl'ader werden datin Erweiterungsbacken 

eingesetzt, die mit Diamanten vel'sehen sind; in sehr Inildem oder 
kliiftigem Gebirge kann man auch an ihrer Stelle Stahlschneiden ein· 
setzen. 
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Vierzehnter Teil. 

Das Probenehmen. 
Von Diplom-Bergingenieur Hans Bansen. 

Die Entnahme von Gebirgsproben ist beim Bohrbetriebe wichtig; 
1. um zu erfahren, in welcher Formation und in was fUr Gestein 

gebohrt wird; 
2. um beurteilen zu konnen, ob das dem Gebirge entsprechende 

Bohrverfahren gewahlt worden ist; 
3. um bei der MeiBelbohrung die HubhOhe, bei Diamantbohrung 

die Umdrehzahl und den Kronendruck dem Gebirge anpassen zu konnen; 
4. um zu beurteilen, ob von den Arbeitern die der Gebirgs

beschaffenheit entsprechende Bohrleistung erzielt worden ist; 
5. um festzustellen, was ein Tiefenmeter in den verschiedenen Ge

birgsarten und bei den verschiedenen Bohrverfahren kostet, so daB 
man also 

6. ermitteln kann, 
a) welches Bohrverfahren am schnellsten (ohne Rucksicht auf 

die Kosten) und 
b) welches Bohrverfahren am billigsten zum Ziele fiihrt. 

Zu diesem Zwecke kann man auch yom Bohrmeister ein Tagebuch 
in Form einer Tabellf> fUhren lassen, deren einzelne senkrechte Spalten 
z. B. folgende nberschriften tragen. 

1. Tag und Stunde des Beginns der Bohrarbeit, 
2. Tag und Stunde des Endes der Bohrarbeit, 
3. mithin reine Bohrzeit, 
4. Dauer der Pausen, 
5. Ursache der Pausen, 
6. Gewahltes Bohrverfahren, 
7. Beschreibung der Bohrarbeit, 
8. Taglicher Fortschritt, 
9. Fortschritt auf 100 Schlage, 

10. Gesteinsbeschaffenheit, 
11. Machtigkeit der Schichten, 
12. HubhOhe, 
13. Schlaggewicht, 
14. Lange und Anzahl der eingelassenen Bohrstangen bzw. Ge

stangerohren, 
15. Abnutzung des Bohrers (Gewichtsverminderung), 
16. Abnutzung des Bohrers auf 100 Schlage bzw. auf 100 Um· 

drehungen, 
17. fUr das Einlassen des Bohrers gebrauchte Zeit, 
18. fur das Aufholen des Bohrers gebrauchte Zeit, 



316 Das Probenehmen. 

19. fiir das Einlassen der Schlallllllbiichse gebrauchte Zeit, 
20. fiir das Aufholen der Schlammbt'tchse gebrauchte Zeit, 
21. Zeitaufwand fUr das Loffeln, 
22. Unfalle und Art ihrer Beseitigung, 
23. Zeitdauer fiir die Beseitigung von Unfallen, 
24. Lange der eingelassenen Rohrstrange, 
25. Tiefe, in welcher verrohrt wurde, 
26. Zeit fl'tr das Einlassen der Verrohrung, 
27. Stand und Temperatur des Grundwassers, 
28. ArbeiterzahL 
29. Besondere Bemerkungen, . 
30. Name des Bohrmeisters. 

Zu Punkt 1-4. Die Angabe der Bohrzeit und der Pausen gibt einen Uber
blick dariiber, ob zu viel Pausen im VerhiHtnis zur Bohrzeit gemacht worden sind, 
und ob die Belegschaft ihre Arbeit versteht. 

Zu 5. Die Ursachen der Pausen miissen angegeben werden, um dem Vor
gesetzten ein Urteil dariiber zu gewahren, ob die Pausen hatten vermieden werden 
konnen. 

Zu 6. Die Angabe des gewahlten Bohrverfahrens ist notig, damit nachgepriift 
werden kann, ob die erzielte Leistung an Tiefenmetern eine giinstige ist oder nicht. 
1m Laufe der Jahre erhalt man dadurch ein umfangreiches Material, um die Zweck
maBigkeit der einzelnen Bohrverfahren in den verschiedenen Gebirgsal'ten be
urteilen zu konnen. 

Zu 7-14. Aus den hier gemachten Angaben laBt sich Material gewinnen, 
um in spateren Fallen im gleichen Gebirge durch richtige Wahl der Hubhohe und 
des Schlaggewichtes die giinstigste Leistung zu erzielen. Diese Leistungen werden 
in den verschiedenen Tiefen verschieden sein. 

Zu 15 und 16. Die hier gemachten Angaben dienen zur Beurteilnng der 
Bohrerform und des Bohrermaterials, sowie namentlich bei Diamantbohrungen 
zur Beurteilung der durch Diamantverluste entstehenden Unkosten. 

Zu 17 -21. Die Zeit fiir das Einlassen und Aufholen des Bohrers und der 
Schlammbiichse mull im richtigen Verhaltnis zur Tiefe des Bohrloches und zur 
Starke der Antriebsmaschine stehen. Selbstverstandlich miissen besondere Eigen
tiimlichkeiten des Bohrloches beriicksichtigt werden, wie z. B. verlorene Ver
rohrungen oder Nachfallschichten, in deren Nahe langsam eingelassen werden muB. 
Der Zeitaufwand fiir das Loffeln muB im richtigen Verhaltnis zu der Beschaffenheit 
des Bohrschmantes und zu seiner Menge stehen. 

Zu 22 und 23. Die Beseitigung von Unfallen soIl immer so schnell wie moglich 
geschehen. Die hier gemachten Angaben geben Winke, wie man bei spateren 
ahnlichen Unfallen zu verfahren hat, und wieviel Zeit man zu deren Beseitigung 
voraussichtlich brauchen <wird. 

Zu 24-26. Die Lange der Rohrstrange ist fiir die Kosten wichtig und muB 
angegeben werden, um das Verrohrungsmaterial absetzen zu konnen, falls es 
nicht mehr wiedergewonnen werden kann. Sie muB bei giltigen Verrohrungen 
mit der Bohrlochstiefe iibereinstimmen. Das gleiche gilt fUr die ZUlli Einlassen 
gebrauchte Zeit. 

Zu 27. Die Hohe des Grundwasserstandes hangt von der Kliiftigkeit und 
dem Wassergehalte des Gebirges abo Bei zerkliiftetem Gebirge wird entweder das 
Wasser abflieBen und der Grundwasserspiegel infolgedessen tief stehen, oder 
die Kliifte fiihren dem Bohrloche Wasser zu, womit meistens ein hoherer Stand 
verbunden sein wird. Die Temperatur kann AufschluB dariiber geben, in welcher 
Tiefe ein Grundwasserstrom in das Bohrloch eintritt (auf Grund der geothermischen 
Tiefenstufe ). 

Es ist gut, den Kubikinhalt eines Bohrloches zu berechnen, weil sich dadurch 
die geforderte Masse und die Leistung beurteilen lassen. Wegen der groBen Feuchtig-
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keit des geforderten Materials muE man dabei mit 30-50 % Auflockerung 
rechnen. 

Die von der Bohrlochssohle entnommenen Gesteinsproben ki:innen 
entweder Bohrschmant oder Bohrkerne sein. 

A. Del' Bobrsclllnallt. 
Beim Trockenbohren wird der Bohrschmant mit dem Schhmm

li:iffel zu Tage geschafft; da man aus "irtschaftlichen Grtmden immer % 
bis 1 m abbohrt, bevor man li:iffelt, ki:innen in dies em halben Meter 
Proben aus verschiedenen Schichten von geringerer Machtigkeit gemengt 
sein; auBerdem kann auch noch Nachfall von hi:iherliegenden Schichten 
hinzukommen. Man wird solchen Gesteinsproben nur selten ansehen 
ki:inn6n, ob sie aus einer einzigen Schicht herstammen odeI' aus mehreren 
Schichten durcheinander gemengt worden sind. Allerdings kann der 
Bohrmeister bei einiger Aufmerksamkeit auch unvermengte Proben 
besorgen; doch ist das dabei angewendete Verfahren sehr umstandlich. 
Sobald er namlich am Kriickel ftihlt, daB der Bohrer in eine neue Schicht 
kommt, wird das Bohrzeug herausgezogen und geli:iffelt. Alsdann wird 
weiter gebohrt, bis man hinreichendSchlamm beisammen hat, um wieder 
li:iffeln zu ki:innen, odeI' bis del' Bohrfiihrer merkt, daB wieder eine neue 
Schicht erreicht worden ist. Bei dem nun vorzunehmenden Li:iffeln 
wird nur Schmant aus der einen Gebirgsschicht herausgeschafft, wobei 
abel' die Vermengung mit Nachfall nicht ausgeschlossen ist. Das viele 
Gestangeziehen und Wechseln von Bohrer und Li:iffel halt auBerdem 
sehr auf. 

Dicse Nachteile werden bei del' SpiHbohrung vermieden. Del' 
Schmant ,,,ird immer sofort nach seiner Entstehung von del' Bohrlochs
sohle entfernt und zutagc geschafft; dort wird er in einem besonderen 
Behalter (s. Fig. 220) aufgefangen. Je nach der Geschwindigkeit des 
Spiilstromcs dauert es verschieden lange Zeit, bis das Bohrmehl aUf; 
einer neu angefahrenen Schicht oben angekommen ist. Bei gewi:ihnlicher 
Spiilung sind im allgemeinen flir Bohrli:icher von 600 m Teufe 15-30 Min. 
erforderlich; wird aber mit verkehrter Spiilung gearbeitet; so hat del' 
im Hohlgestange aufsteigende Strom eine wesentlich gri:iEere Geschwindig
keit, und die Bohrpl'oben kommen aus gleicher Tiefe in schon 5 .Min. her
aus. Das Verfahl'en, welches del' Bohrmeistel' anwenden muE, urn eine un
vermischte Gebirgsprobe zu bekommen, ist das folgende. Sobald er 
merkt, daB del' Bohrer eine neue Schicht aniahrt, "ird die Bohrarbeit 
auf kurze Zeit unterbrochen, abel' weitet gespiilt. Uber Tage wird nun 
zunachst noch triibes Wasser aus dem Bohrloch kommen, dfmn abel' 
klares, welches von del' Pause in del' Bohrarbeit herriihrt. Kommt dann 
-wieder Wasser mit Bohrmehl vermengt an, so enthalt dieses die aU'S del' 
neu angefahrenen Schicht kommenden Gesteinsproben, welche nun 
aufgefangen und untersucht werden. Diese Untersuchung kann schon 
auf del' Bohrstelle vorgenommen werden und hat sich, wie Tecklen burg 
nngibt, auf folgende Punkte zu erstrecken. 
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1. Reiben zwischen den Fingern, um die Zartheit der Masse (Fettigkeit 
hei Ton) zu erkennen; 

2. Feinreibenauf einer eisernen Unterlage, umetwaigeSandkornehenzufinden; 
3. Aufstreiehen der feuehten Probe mit einem Messer auf weiBes Papier, urn 

die Farbe besser zu unterseheiden; 
4. Anschneiden von tonigen Massen mit einem Messer, um eine glatte Flache 

zur Beurteilung eines etwaigen Gemenges zu haben; 
5. Schleifen von Gesteinsstiickchen unter vVasserzusatz, um die Zusammen

setzung besser zu sehen; 
6. Auswaschen und Schlammen der Probe in einem Trog oder in der hohlen 

Hand, urn die schwereren Kornchen abzuscheiden; 
7. Sieben, um die groBten erkennbaren Gesteinsstiickchen zu trennen; 
S. Aufkleben der Sandkornchen auf Millimeterpapier, um ihre GroBe besser 

beurteilen zu konnen; 
9. Schmecken, urn etwaige losliche Salze, besonders Vitriole, zu erkennen; 

. 10. vorsichtiges Priifen mit den Zahnen, urn knirschende Gesteinskornehen 
zu entdecken; 

11. Riechen an der feuehten oder trockenen Substanz nach dem Zerschlagen, 
Anhauehen oder Erhitzen, urn Ton, Bitumen, Schwefelkies und dgl. erkennen zu 
konnen; 

12. Besichtigen durch die Lupe, urn etwaige Kristalle zu bemerken. 
13. Glitzernlassen an der Sonne, um Glimmer usw. zu finden; 
14. GlUben, urn zu sehen, ob die braune Farbung einer Substanz von Eisen, 

Mangan und dgl. oder von Bitumen herriihrt; 
15. Untersuchung mit dem Lotrohr, lIm die einzelnen Mineralien zu 

erkennen; 
16. Behandeln mit Saure, besonders Salzsiiure, auf einem Uhr- oder in einem 

Reagenzglas, event. Kochen mit Saure, urn die kohlensauren Verbindungen 
zu erkennen und die Losliehkeit zu konstatieren. Kohlensaurer Kalk braust 
schnell, Dolomit langsam, bituminose Stoffe bleiben auf dem Uhrglas in Salzsaure 
einige Zeit unverandert, wahrend manganhaltige Korper sehr bald die ganze 
Fliissigkeit schwarz farben; 

17. Zusammenbringen mit anderen sauren und alkalischen Reagenzien, 
urn Schliisse auf die Bestandteile machen zu konnen usw.; 

IS. Achten auf cJlspuren. 

B. Die Bohrkerlle. 
Bei der Bearbeitung benutzte Literatur. 

H. vVagener: Die Bohrkerngewinnung im Kalibergbau. Der Bergbau XXII, 
Nr.27, 2S. 

Kernbohrvorrichtung mit in einem auBeren Rohre drehbar gelagertem inneren 
Rohre. Tiefbohrwesen 1910, Nr. 10 und Gliickauf 1910, Nr. 19. 

Neues aus der Tiefbohrtechnik. Tiefbohrwesen 1910, Nr. 17. 

Die Bohrkerne konnen sowohl mit stoBendemals aueh mit drehendem 
Bohren hergestellt werden. Mit ihrer Hilfe ist die Dntersuehung des Ge
birges am siehersten und einwandfreiesten, weil man zusammenhangende 
Stucke in Form von runden Saulen herausbekommt, die aneinander 
gereiht werden konnen und so die Aufeinanderfolge der Schichten und 
ihre Beschaffenheit deutlich erkennen lassen. 1m allgemeinen unter
scheidet man zwei Arten von Kernbohrwerkzeugen, namlich 

l. Rolche, welche die Kerne nur herstellen, nicht aber zu Tage 
schaffen, und 

2. solche, welche die Kerne herstellen, abreiBen und mitnehmen. 
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Bei del' ersten Art von Bohrwerkzeugen muB also del' erbohrte Kern 
noch besonders herausgeholt werden; dadurch wird die Arbeit, namentlich 
wenn es sich urn groBe Tiefen hapdelt, sehr verzogert; denn es muB 
nun zum Zwecke des Kernhebens ein Gestangemit dem Kernfanger ein· 
gelassen werden. 

Einige Sorten von Drehbohrwerkzeugen, die in mildem Gebirge 
benutzt werden, stellen keine richtigen Kerne her, sondern schneiden nul' 
Gebirgsproben ab, wie z. B. die Schappe und del' Spiralbohrer. In 
festem Gebirge werden dagegen mit Hilfe del' Zahn
krone und der Diamantkrone Kerne erbohrt, deren 
Lange von def def! Kernrohres abhangig ist. 
Meistens haben sie 15 m Lange, so daB man also 
die Kerne erst herauszuholen braucht, wenn 15 m 
Loch abgebohrt worden sind. Wahrend del' Bohr
arbeit brechen die Kerne haufig in dem Kernrohre 
auf einer Schichtungsflache ab; die abgebrochenen 
Stucke nehmell an der Drehung des Kel'nrohres 
teil und schleifen sich nun gegenseitig abo Man be-
kommt dann also Kerne zu Tage, del'en Lange nicht 
der Machtigkeit del' durchbohrtenGebirgsschichten 
entspricht; sie sind vielmehr kul'zer. Darum muB 
der Bohrmeister gut aufpassen und genau Buch 
fi.ihren, urn dieMiichtigkeit del' einzelnenSchichten, 
namentlich in weichem Gebirge, festzustellen. Er 
muB die Keme aneinanderreihen, die Lucken 
zwischen ilmen genau uberwachen und iiber sie 
aus del' Trube AufschluB zu gewinnen Buchen. 
Dabei gestattet ihm del' Bohdortschritt bei 
gleichbleibendem Druck und gleichbleibender Ge
schwindigkeit einen Ri.lckschluB auf die Harte, 
d. h. auf die Art des Gestei:qs Besonders hiiufig 
werdea die Keme in Salz und Kohle abgerieben. 

In milderen Gebirgsarten wie Kreide, Salz und Ton 
wird zur Rerstellung von Kernen der Kerndrehbohrer 
(Fig. 341 und 342) benutzt, wahrend, man in harterem 
Gestein auch Stahlkrone und Fraser (Fig. 351) verwenden 
kann. 

Werm man mit stoBendem Bohrwerkzeug einen 

. ' b 0' . . 
' ... ,/. 'A 

Fig. 441. 
Kernbohrer von 
Kind (aus Beer, 
Erdbohrkunde ). 

Kern herstellen muB, so kann man als einfachstes Werkzeug einen Kernbohr
meiBel (Fig. 16) verwenden. In seinem Blatte befindet sich eine Aussparung 
von der Breite und der Rohe, die der Kern erhalten soll. Der Bohrer eignet sich 
aber bloB fiir groBe Kerndurchmesser, hartes Gebirge und geringe Rubhohe; auch 
lassen sich mit ihm nur Kerne von geringer Lange erzeugen. 

Der Kernbohrer von Kind (Fig. 441) besteht aus einer kurzen Biichse, 
die an ihrem Unterrande vier radial stehende MeiBel besitzt. Er wird stoBend 
gehandhabt. Die Lange der Kerne hangt von der Lange des Biigels ab, der zwischen 
dem Bohrer und dem Gestange angebracht ist. 

Dem Kindschen Kernbohrer ist dervon R. Mayer & Co. (Fig. 442) insofern 
ahnlich, als er auch aus einer Biichse besteht, die an ihrem Unterrande gezahnt ist; 
jedoch sind weit mehr Zahne vorhanden. Es konnen mit ihm Kerne von ungefahr 
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% m Lange erbohrt werden. Der Apparat besteht aus Stahl; er ist fiir Freifall
bohrung sowie fiir 'frocken- und Spiilbetrieb verwendbar; doch mull auch hier mit 
geringem Rube gearbeitet werden, damit der Kern nicht vorzeitig bricht oder 
beschadigt wird. 

Fauck benutzte bei seinem Schnelischlagbohrverfahren langere Zeit eine 
Stollbohrkrone, die dem Kernbohrer (Fig. 442) ahnlich war. Jetzt hat er sie auf
gegeben und arbeitet nur noch mit dem Parallelschneidemeil3el, auch Kernkrone 
genannt (Fig. 28). 

Dm zu Yerhliten, daB die Bohrkerne, namentlich wenn sie weich 
sind, in dem Kernrohre zerfallen, hat man die Diamantkrone mit dem 
sogenannten Doppelkernrohre versehen. Bei ihm ist im Innern des 
bekannten Kernrohres noch ein zweites vorhanden, welches die Drehung 
des Bohrgestanges nicht mitmacht (s . Fig. 362-364). 

C. Die Kerllhebullg. 
Wenn ein Kern mit einem Bohrwerkzeug hergestellt wurde, das ihn 

nicht auch gleichzeitig zu Tage schafft, so kann man ihn, falls er schon 
abgebrochen und nicht aIlzu dick ist, mit dem Schlammloffel heraus

Fig. 442. 
Kcrnbohrer 

von 
Mayer &Co. 

Fig. 443. 
Kernfanger 
von Zobel. 

holen. 1st er abel' noch mit del' Bohrlochs-
sohle verwachsen, dann llluB er erst los
gerissen werden. Hierzu dienen besondere 
Kernbrechapparate, die ihn auch gleich
zeitig zutage heben. 

Del' Kernbrecher von H. Mayer 
& Co. (Fig. 358) ist bereits beim 
"Diamantbohren" beschrieben worden. 

In sehr hartem Gebirge konnen die 
Kerne auch mit dem Kernfiinger von 
Zo bel gebrochen und gehoben werden. 
Die beiden Zangenarme(Fig. 468) sind 
an ihrem unteren Ende mit scharfen 
wagerechten Schneiden versehen. Durch 
Drehen des mit einer Schraubenspindel 
versehenen Gestanges werden die Fanger 
geoffnet bzw. geschlossen; im letzteren 
FaIle schneiden sie in den Kern ein und 
losen ihn vom Gebirge. Del' ganze Appa
rat sitzt in einem Gestell, welches liber 
den Kern geschoben und auf die Bohr
lochssohle aufgesetzt wird. 

Bei dem Rapidbohrsystem von Trauzl wird der Kern in del" schon 
bekannten Weise mit Hilfe del' Kernkrone erbohrt. Von ihm brechen 
infolge del' Erschlittel'ungen immer kurze Stiicke auf den Schichtungs
flachen ab und werden von clem im Hohlgestange auf warts gehenden 
Spiilstrome zu Tage geschafft. Hier sitzt auf dem Hohlgestangewirbel 
0ine besondere Kernfangvorrich tung (Fig. 444), in dersich die Kerne 
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ansammeln, um dann, wenn sie gefullt ist, herausgenommen zu werden. 
Se1bstredend mull das Gestange innen vollkommen glatt sein, damit die 
Kerne damn nicht hangen bleiben. 

D. Die Aufbewahrtmg der Bohrproben. 
Von jeder einzelnen erbohrten Gebirgsart mussen Proben auf

bewahrt werden, damit del' Bohrmeister jeder
zeit nachkontrolliert werden kann. Diese Bohr
proben sind, wenn es besonders ausbedungen 
worden ist, an den Auftraggeber abzuliefern. 
Andererseits ist es aber auch fur den Bohr
unternehmer von Wichtigkeit, s01che Proben 
aufzubewahren; denn es sind manchma1 noch 
nach Jahren Prozesse entstanden, bei denen 
es beiden Parteien, dem Bohrunternehmer und 
seinem Auftraggeber, erwiinscht gewesen ware, 
Belege fur ihre Behauptungen in Form von Ge
birgsproben zur Hand zu haben. Doch abgesehen 
hiervon, kann es noch nach Jahren erwiinscht 
sein, dieBohrprobe von einem Sachverstandigen 
in petrographischer und palaontologischer 
Hinsicht nochmals priifen zu lassen. 

Bohrschmant wird in Ideinen Leinwand
sackchen odeI' in kleinen Kastchen aufbewahrt. 
Bei jeder Probe mull die Tiefe, aus del' sie 
stammt, angegeben sein. Bohrkerne werden an
einander gelegt. Bei jedem Kernstiicke ist das 
obere und untere Ende zu bezeichnen, damit 
spa tel' Verwechselungen ausgeschlossen sind. 
Ebenso mussen die einzelnen Kernstucke 
in der richtigen Reihenfolge numeriert Fig. 444. 
werden. Kernfanger von 1'rauzl. 

E. Die Behandhing der Bohrproben. 
Bezuglich del' Behandlung del' Bohrproben gibt Ursinus in seinem 

"Kalender fUr Tiefbohr-Ingenieure" folgende Vorschriften. 
Sorgfiiltige Behandlung del' Bohrproben ermoglicht allein sichel'e 

Bestimmung 
1. des geologischen Alters der einzelnen Schicht, 
2. del' ganzen Schichtenfolge, 
3. des Gebirgsbaues im Bereich des Bohrprofils. 

I. Allgemein ist notwendig: 
1. Fernhaltung allel' Sauren, Schmierole usw. und Fal'bstoffe von 

den Bohrproben. 
B a ns e n, Tiefbohrwesen. 21 
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2. Moglichste Erhaltung del' Proben in dem Zusammenhang, ill 

dem sie das Bohrloch verlassen. 
3. Erhaltung moglichst groBer Stilcke. 
4. Vermeidung des Vermischens mehrerer Proben. 
5. Sofortige Fixierung del' Teufe fiir jede einzelne Probe. 
6. Sichere Anga be, 0 b etwa N achfallstiicke in der Pro be zu eI'waI'ten. 
7. Angabe, ob Spiilungsverluste in del' Teufe beobachtet, welcher 

die Probe angehort. 
8. Vermeidung des kiinstlichen Tl'ocknens (auf del'Lokomobile usw.) 

einer Probe. 

II. 1m besonderen gilt fiir: 

A. Schappenbohrung: Die Proben nicht kneten odeI' mengen, 
del' Schappe tunlichst ungeteilt entnehmen. Obere8 und unteres Ende 
del' Probe bezeichnen. 

B. MeiBelbohrung: a) SchIammbiichsenproben direkt aus del' 
Schlammbiichse entnehmen; b) Spiilproben direkt bei Austritt del' 
Spiilung aus demBohrloch abfangen (Sieb usw.). Entnahme ausSchlamm
grube wertlos. 

C. Kern bohrung: Obe.ces und unteres Kernende bezeichnen. 
Enthiilt del' Kern zerbrechliche Kalkschalen von Versteinerungen 
oder in Eisenkies verwandelte Versteinerungen, so diese sofort 
mit wasserhellem Lack iiberziehen (Schutz gegen Zerbrechen odeI' Zer
setzung) und an del' Luft trocknen. 

1. Eruptive, Tuffe, kristalline Schiefer, Sandstein, Quarzit, Grau
wacken, Konglomerate, Tonschiefel', Kieselschiefer, Kalkstein, Dolomit 
mit Wasser, wenn Schmierol usw. daran, mit Seifenwasser abspiilen, 
an del' Luft trocknen, nicht abreiben. 1st die Spiilung ganz klar, so geniigt 
Lufttrocknen. 

2. Schieferlon, Mergel - namentlich weich - Anhydrit, Gips nul' 
an del' Luft trocknen, ja nicht abreiben. 

3. Kalisalze, Steinsalze - letztere, soweit sie zur Untersuchung 
gelangen sollen - sofort mit Spiritus abwaschen, nicht dem Sonnenlicht 
aussetzen, nicht abreiben. 

4. Kohle, Erzeeinfach an del' Luft trocknen, nicht abreiben. 
5. 1st eine Verwerfung iiberbohrt - fast stets starke Gesteins

zerlriimmerung - so sorgfiiltig aIle Stiickchen sammeln und tunlichst 
in del' richtigen Reihenfolge hinlegen. 

III. Verpackung beim Versenden. 

In reiner olfreier Putzwolle, die vorher getrocknet. Versteinerungen 
durch Wattebausch schi.itzen. 
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F. Die Kernfahigkeit der verschiedenen Gebirgs
arten und Bohrverfahren. 

Nicht in jeder Gebirgsart lassen !3ich gleich gut Kerne bohren; 
schlecht kernfahig sind besonders weiche, milde und zerkliiftete Gesteine. 
Doch laBt sich manchmal in einer bestimmten Gebirgsart mit einem 
Bohrverfahren noch ein Kern erzeugen, wo dies bei anderen Bohrver
fahren nicht. mehr der Fall ist. Die Vertreter der einzelnen Systeme 
(Freifallbohren, SchneIlschlagbohren, Diamantbohren) behaupten' natiir
lich, daB illr Verfahren einwandfrei al'beitet und am besten von allen 
zur HersteIlung von Kernen geeignet ist. Im groBen und ganzen wird 
man wohl sagen konnen, daB aIle Bohrverfahren beziiglich der Kern
fahigkeit ihre Vorteile und Nachteile haben, die sich gegeneinander auf
wiegen dlirften. Immerhin nimmt hier die Diamantbohrung die erste 
Stelle ein; dies kommt auch in dem Beschlusse zum Ausdruck, der auf 
der 24. Wanderversammlung der Bohringenieure und Bohrtechniker 
in Briissel (19lO) mit folgendem Wortlaute gefaBt wurde: 

"Es ist bisher kein Verfahren bekannt, welches das Konstatieren 
von Funden, insbesondere von Steinkohlen und Salz, oder das geologische 
Erkennen kernfahiger Gebirgssehiehten in so vollkommener und wirt
schaftIieh vorleilhafter Weise ermogIicht wie das rotierende Kernbohren." 

Es ist wiehtig, die Tiefe festzustellen, aus der ein Fund stammt. 
Dies dlirfte namentIich beim Trockenbohren nur schwer durehzufiiliren 
sein, weil sich hier N~chfall und Bohrmehl miteinander vermengen. 
Bei Sehlagbohrung fiihlt der Bohrfiihrer den Wechsel der Gesteine sofort 
am Kriickel und kann das Gestein aueh schon nach dem Schall beurteilen; 
besonders leicht wird dies beim Bohren mit steifem Gestange sein, also 
beim englisehen Bohrverfahren und beim Sehnellsehlagbohren. So kIingt 
der Schall beispielsweise beim Bohren in Sandstein, Kalkstein und festem 
Schiefer hart und voll, in Kohle aber weich und dumpf. AuBerdem 
kommen bei Sehnellschlagbohrungen, die mit Verkehrtspiilung arbeiten, 
kleine Kernstiickchen in Zwisehenraumen von 3-5 Minuten aus der 
Tiefe herauf, die wegen der groBen Geschwindigkeit des Spiilstromes 
selbst bei groBen Bohrlochstiefen vor noeh nieht langer Zeit die Sohle 
verlassen haben. Der Bohrmeister wird also in der Lage sein, seine Ver
mutungen liber die Gesteinsbeschaffenheit, die er auf Schall und Gefiihl 
griindet, auch durch den Augenschein zu bestatigen. 

Die Feststellung eines Fundes ist namentlich in Kohle und 
Salz erschwert. Kohle ist spr6de und brocklig und deshalb sehr schwer 
kernfiihig; Steinsalz lost sieh im Wasser leicht auf, weswegen bei ihm 
mit Laugen gesplilt werden muB. 

Wenn mit der Diamantkrone ein Fund festgestellt werden solI, 
so wird die Krone mit dem Kernrohr und dem Gestange bis zur Sohle 
eingelassen. Kurz bevor sie auf der Sohle angekommen ist, wird die 
Splilung eingeschaltet; alsdann fangt man das Gestange iiber Tage 

21* 
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so ab, daB es leieht gespannt ist; die Krone muB abel' die Bohrlochssohle 
eben beriihren. Sobald klar Wasser ausfiieBt, als Zeichen dafiir,daB die 
Bohrlochssohle £rei von Schmant ist, f1ingt man mit del' Bohrung an. 
Uber Tage ist am Gestange eine in Dezimeter eingeteilte Meterskala 
angebracht; an ihr liest mi:m die Geschwindigkeit ab, mit welcher die 
Krone in das Gebirge einsinkt. Tonige Gesteine liefern einen fetten. 
schmierigen Schmant, so daB also del' Fortschritt nur ein langsamer ist; 
in Sandstein. Sandschiefer, Konglomerat ist er abel' grof3. Die Bohrfort
schritte sind nachstehend angefiihrt. 

Gebirgsart 

Schieferton 
Sandschiefer, Sandstein 

Kohle 

Fortschritt 

10 em 
lOcm 
lOcm 

gebrauchte Zeit 

10-15 Min 
4-10 Min. 

~Iz-l% Min., hOchst. 2 Min. 

Man ersieht also daraus, daB sich die Kohle ganz andel'S verh1ilt 
wie aile anderen Gesteine. Del' Bohrmeister muB die Meterska1a genau 
beo bach ten und die Zeit des Absinkens genau notieren. Bemerkt er 
hierbei einen plotzlichen schneilen Fortschritt der Krone, dann hat er 
so fort die Bohrung einzusteilen, abel' weiter zu spiHen. Del' heraus
kommende Schmant wird in feinmasehigen Sieben aufgefangen, um die 
Kohle auch durch Proben festzustellen. Sind im Floze Zwischenlagen 
vorhanden, so machen sie sich durch groBeren Widerstand, d. h. durch 
1angsamen Fortschritt del' Krone bemerkbar; auBerdem sind sie auch 
daran zu erkennen, daB das surrende Gera,usch del' Zahnrader dumpfer 
wird und die Maschine langsamer Hiuft. 

Gans besonders empfehlenswert ist es bei Diamantbohrung, Kohlen
kerne mit Hilfe der Doppelkernrohre zu er bohren. 

In friiheren J ahren hatten die preuBisehen Bergbehorden 
ihren Revierbeamten zur Feststellung eines Koh1enfundes fo1-
gendes Verfahren vorgeschrie ben. Es wird eine Seha ppe am Hohl
gestange eingelassen, zunachst abel' noch nicht gebohrt, sondern das 
Bohrloeh nul' mit einem scharfen Strome sauber ausgespiilt. Darauf wird 
die Sehappe mehrmals leicht auf die Sohle aufgestoBen, weil man dann 
merkt, ob sie auf festes Gestein aufstoBt, odeI' ob etwa hineingeworfene 
Kohlenstiicke lose darin liegen. Darauf wird mit Verkehrtspiilung gebohrt, 
und es miissen nun durch den Spiilstrom Kohlenstiicke zu Tage geschafft 
werden. 

Will man beim Schlagbohren Kerne erbohren, so ist dies nul' in 
Bohrlochern von mehr als 130 mm Durchmesser moglich. Kleinere 
Kerne konnen mit StoBbohrapparaten nicht erbohrt werden. So kann 
man beispielsweise mit dem Fauckschen Kernbohrapparate bei 140 mm 
Bohrlochsdurchmesser noch Kerne von etwa 60 mm erzie1en. W ohl 
abel' ist es mit Diamantbohrung moglich, wesentlich kleinere Kerne 
herzustellen. N achstehende Zusammenstellung gibt Bohr1ochsweiten 
und Kerndurchmesser an, die bei del' Internationalen Bohrgesellschaft 
iiblich sind. 
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Lochdurchmesser 
130 mm 
III " 
92 
76 " 
62 
48 

Kerndurchmesser 
100 mm 
90 " 
72 " 
56 
40 " 
25 

Das Bohrloch von Schladebach hatte bei 1748 m Teufe einen 
Durchmesser von 31 mm und lieferte Keme von 12 mm Starke. Es gibt 
aber auch Maschinen, mit denen man in gutem Gebirge Kerne von 
Bleistiftdicke erbohren kann. . 

Bei Schnellschlagbohrung mit Verkehrtspiilung ist eine Fundes
feststellung insofern sicher, als ein etwaiger Kohlenkern nicht zerrieben 
wird; er steigt vielmehr sofort beim Loslosen im Hohlgestange empor 
und wird aus dem Bohrloche geschafft; er kann also nicht uuter den 
MeiBel kommen und zerstoBen werden. Aber das StoBbohren mit Ver
kehrtspiilung liefert im Hochstfalle Keme von 250 mm Lange; in den 
meisten Fallen fangt man iiber Tage nur Scheiben auf, die man anein
anderreihen muB. Lange zusammenhangende Keme, wie bei Diamant
bohrung, kann die Schnellschlagbohrung nicht herstellen. 

In kliiftigem Gebirge versagt die Verkehrtspiilung, weil sich das 
Wasser auf den Kliiften verlauft. Man kann die Kliifte zwar abdichten; 
doch ist dies nur moglich, wenn sie vereinzelt auftreten. Bei solchen 
Spiilverlusten behiIft man sich mit der Rotationsbohrung. Man durch
bohrt namlich das Floz mit einer kleinen Krone, deren Kemrohr mit 
KugelventiI versehen ist; die sich verreibende Kohle driickt sich in das 
Kernrohr hinein undwird in ihm beimAufholendurchdasVentiI zuriick
gehalten. Aus dem Fortschritt der Krone kann man auf die Machtig
keit des erbohrten Flozes schlieBen. Da diese Arbeit nur absatzweise 
ausgefiihrt werden kann, ist es besser, ein Doppelkernrohr zu verwenden. 

Bei Diamantbohrung laBt die normale Spiilung nur selten Nachfall 
auf die Sohle kommen; Kernrohr und Krone konnen also nicht ver
schiittet werden; wenn aber der Kern zerfallt, was bei Kohle sehr leicht 
moglich ist, dann kommt er unter die Krone und wird zermahlen. Wird 
abel' mit umgekehrter Spiilung gearbeitet, dann kommen, selbst wenn der 
Kern zerfallt, die Kemteile sofort als kleine Stiicke zu Tage. Man kann 
aus ihnen und aus dem Bohrmehl unter Beriicksichtigung des Lochinhalts 
die Flozmachtigkeit abschatzen. Benutzt man aber eine Doppelkernrohr
bohrkrone und gleichzeitig als Kontrolle den Stratigraphen, so ist man 
vom Gefiihl und von der Achtsamkeit des Bohrfiihrers fast unab
hiingig. 

Fehlt ein Stratigraph, dann gestattet schon der Bohrfortschritt 
bei gleichbleibendem Druck und gleichbleibender Geschwindigkeit einen 
SchluB auf die Harte, d. h. auf die Art des Gesteins. 

In jedem FaIle kann man schlieBlich noch nachtraglich in jeder Tiefe 
des Bohrloches mit Erweiterungsbohrern Probe nehmen. Solche Nach-
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proben sind wichtig, wenn das Gestein weich und brocklig ist und deshalb 
sowie wegen der Enge des Bohrlochs ein Kern nicht erbohrt werden 
konnte, besonders aber wenn zu befiirchten war, daB die mit dem Lofiel 
heraufgeholten Bohrproben auch Nachfall enthielten. 

Die Unternehmer von Schnellschlagbohrungen weisen nun noch 
ganz besonders darauf hiD, daB die Sicherheit einer Probe erhoht wird, 
wenn man unter gleichzeit.igem N achlassen der Verrohrung das Bohr-loch 
mit einem engeren Durchmesser vorbohrt und unmittelbar iiber dem 
Meillel mit einem Naehbohrer erweitert. Doch ist hierbei das Arbeiten 
mit Verkehrts]Jiilung und Kerngewinnung vorauszusetzen; denn es 
konnte ja der Fall sein, daB del' MeiBel in einer anderen Schicht arbeitet 
wie del' Erweiterungsbohrer. 

G. Das Probeschopfen. 
So wie man P roben vom Gebirge nimmt, muE man auch aus be

stimmten Bohrlochstiefen Proben von Trinkwasser, Salzsole, kohlen

c 

c c 

11 

b 

Fig. 445. Fig. 446. Fig. 447. 

Solheber Fliissigkeits. 
(aus Tecklenburg, Hand· heber 
buch der Tiefbohrkunde). von H. Mayer 

& Co. 

saurehaltigem Wasser u. dgl. zu 
erhalten suchen. Es geschieht 
das mit Fliissigkeitshebern, die 
am Gestange leer eingelassen 
werden und sich nur an der ge·· 
wiinschten Stelle fiillen sollen. 
Wahrend des Aufholens dad 
keine Vermischung der Probe 
mit dem Bohrlochswasser statt
finden. Ferner miissen diese Ge· 
fliBe starkwandig sein, damit sie , 
solange sie ungefiillt sind, in den 
groBen Bohrlochstiefen nicht von 
dem shu'ken Wasserdruck zero 
driickt werden. Handelt es sich 
um das Entnehmen von Sole
proben, so miissen die GefaBe 
aus Kupfer bestehen. 

Der einfache Solheber oder Sol· 
lOffel (Fig. 445) ist ein zylindrisches 
GefaB, welches mittels eines Biigels 
am Gestange hangt. Oben ist es 
durch ein Ventil verschlossen, von 
dem ein kurzes Querstiick a ausgeht; 
an diesem hangt das Gewicht b ver· 
mittelst der beiden seitlichen Stangen 
c. Wenn das Gewicht auf dieSohleauf· 
st6Bt und der L6ffel noch etwas tiefer 
gelassen wird, 6ffnet sich das Ventil, 

und der Solheber kann sich mit der Fliissigkeit fiillen. Beim Aufholen wird das 
Ventil wieder geschlossen. 
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Weil es bei diesem LOffel vorkommen kann, daB sich das Ventil nicht richtig 
schlieBt, ist es besser, den in Fig. 446 abgebildeten Solheber zu benutzen. Er hat 
zwei Kegelventile a und b, die durch Drehung der mit dem Gestange verbundenen 
Schraube c geoffnet und geschlossen werden konnen. Sobald der Lofiel auf der 
Sohle aufsteht, werden die Ventile geOffnet und vor dem Anheben wieder ge-
schlossen. . 

Von H. Mayer & Co. inNiirnberg.Doos wird ein Fliissigkeitsheber (Fig. 447) 
geliefert, der am Gestiinge oder Seil eingelassen wird. Das auf der Oberseite be
findliche yentil a ist mit einer Fiihrungsstange b versehen, die durch den Boden 
des GefaBes hindurch geht und durch eine Feder c nach unten gezogen wird, 
so daB das Ventil stets geschlossen ist. Ferner kann man, unter die Fiihrungs
stange noch Bohrstangen schrauben und dann nicht nur von der Bohrlochssohle, 
sondern entsprechend der Lange des Untergestiinges auch an jeder anderen Stelle 
des Bohrloches Fliissigkeitsproben nehmen. Durch AufstoBen des Gestanges 
auf die Sohle wird das Ventil geofinet; es schlieBt sich entweaer infolge des Ge
stangegewichtes oder unter dem Einflusse der Spiralfeder, sobald der SollOffel 
angehoben wird. 

Fiinfzehnter Teil. 

Die Forderung von Flitssigkeiten. 
Von Diplom-Bergingenieur Hans Bansen. 

Bei der Bearbeitung benutzte Literatur. 
Sorge: Die Erdolgewinnung aUB Bohrlochern (auB Sorge: Tiefbohrteehnische 

Studien. Berlin 1908). 
Sorge: Das ProbeschOpfen (aus Sorge: Tiefbohrtechnische Studien. Berlin 1908). 
Sorge: Die bei der SchOpfbewegung in Bohrlochern entstehende Druckver

minderung (aus Sorge: Tiefbohrtechnische Studien), Berlin 1908, und Gliick
auf 1907, Nr.50). 

Darapsky: Die Verwendung von PreBluft zur Wasserforderung. Berg- und 
Hiittenmannische Zeitung 1903, Nr. 11. 

Moderne Bohrlocher und Tiefbrunnen-Pumpen. Tiefbohrwesen 1909, Nr.14, 
15, 17. 

Die Forderung von Flussigkeiten kann erfolgen: 
1. nur vorubergehend, um die Ergiebigkeit eines Bohrloches festzu-

stellen, und . 
2 dauernd, um aus dem Bohrloche standig Flussigkeiten (01, 

Trinkwasser, Wirtschaftswasser, Mineralwasser usw.) zu gewinnen. 

A. Das Probepmnpell. 
Das Probepumpen wird vorgenommen, wenn man feststellen will, 

wie viel Fliissigkeit, z. B. me viel Wasser, ein Bohrloch zu liefern im
stande ist. Angenommen, es sei langere Zeit nicht gepumpt worden, 
und del' Flussigkeitsspiegel im Bohrloche habe sich auf gleiche Hohe 
mit dem im Gebirge eingestellt. F1ingt man nun zu pumpen an, so sinkt 
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der Spiegel im Bohrloche, und es steUt sich vom Gebirge her neuer ZufluB 
ein. Die richtige Leistungsfiihigkeit des Bohlloches wird ermittelt, 
\Venn der abgesenkte Fliissigkeitsspiegel wahrend des Pumpens auf der 
erreichten Tiefe stehen bleibt; delfi solange dem Bohrloche mehr 
Wasser entnommen wird , als neues zuflieBt, muB del' Wasserspiegel 
sinken ; er muB abel' steigen , sobald der ZufluB groBei' ist als die 
Fliissigkeitsentnahmo. 

Fig. 448. 
Bohrlochsdam pfpum pe 

von 
Deseniss & Jacobi A.·G. 

Fig. 449. Fig. 450. 
Bohrlochspumpe von 

H. Mayer & Co. 

Fig. 451. 
SchOpfJoffel aus spiral. 
geschweiJ3ten Rohren. 

Dieses Probepumpen muB manchmal tage- und wochenlang fort
gesetzt werden, besonders wenn es, wie bei vielen Fabrikbetrieben, auf 
die Feststellung der dauernden Ergiebigkeit ankommt. Auch wird man 
das PlObepumpen zu verschiedenen Jahreszeiten wiederholen miissen. 
Um die Hohe des Wasserspiegels festzustellen , kalfi man einen elek· 
trischen Lotapparat benutz.en; wie er beispielsweise von DeseniB & 
J aco bi in Hamburg geliefert wird . Er liiBt eine Glocke ertonen, sobald 
die Lotspitze das Wasser beriihrt. 

Als Pumpe benutzt man z. B. die Bohrlochspumpe von Deseniss & Jacobi 
(Fig. 448); sie besteht aus einem auf das Brunnenrohr aufgesetzten Dampfzylinder, 
unter welchem in del' entsprechenden Tiefe im Bohrloche del' Pumpzylinder an· 
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gebracht ist; der Dampfkolben und der Pumpkolben sind durch das Pumpgestange 
miteinander verbunden. Der Dampfverbrauch ist ein ziemlich hoher; darum ist 
diese Maschine nicht fiir Dauerbetrieb brauchbar. 

Die Probierpumpe von H. Mayer & Co. in Niirnberg-Doos (Fig. 449) kann 
mit Hilfe ihrer drei schmiedeeisernen TragfiiBe rasch und bequem iiber jedem Bohr
loche aufgestellt werden. Sie ist mit Riicksicht auf das hiiufige Umstellen kriiftig 
gebaut. Der Pumpenhebel besteht aus Schmiedeeisen und ist mit einem Kreuz
kopfe versehen, in dem das Gestange mittels einer Stellschraube leicht befestigt 
werden kann; es braucht also nicht auf die genaue Lange abgepaBt zu werden. 
Die Abmessungen der Steigerohre sind eng, damit das aufsteigende Wasser starke 
Stromung erhalt und Sand und Schmant mitzunehmen imstande ist. Die in Fig. 450 
abgebildete Pumpe ist einfacher aufzustellen. 

B. Die stiindige FOl'derlmg von Fliissigkeitell. 
Wenn mall einem Bohrloche standig Fhtssigkeiten entnehmen will, 

so kanll dies geschehen 
1. durch SchOpfbetrieb, 
2. durch Pumpbetrieb und 
3. durch PreBluftbetrieb. 

I. Del' Schopfbetrieb. 
Er erfolgt mit dem Schopfeimer oder SchOpfloffel. Dieser ist ein 

langes BlechgefaB, das oben offen und unten geschlossen oder abel' mit 
einem Ventil versehen ist (Fig. 451). Er wird am Seile in die Flussigkeit 
eingelassen, dort gefUUt und wiedel" zuTage gehoben. ZurForderung beim 
Schopfbetriebe soUman eine besondere Schopftrommel benutzen, nicht 
abel' die verwenden, welche wahrend del' Bohrarbeit zur GestangefOrde
rung gebraucht wurde; denn sie ist fUr groBe Lasten bei geringerer 
Geschwindigkeit bestimmt, wahrend beim SchOpfbetriebe eine geringere 
Last mit groBerer Geschwindigkeit aufzuholen ist. Die Trommel wird 
am besten mit einem Zahnradvorgelege und leicht ausruckbaren Trieb
werke in Gang gesetzt; die Riemenforderung mit Spannrolle, wie sie 
bei kalladischen Bohrkranen in Gebrauch steht, ist fur den SchOpfbetrieb 
ungeeignet; Messungen, die man auf del' Grube Campina vornahm, 
ergaben unter sonst gleichen Umstanden beirn Einlassen am kanadischen 
Bohrkran 5 m Geschwindigkeit, dagegen beim Einlassen mit del' Schopf
trommel 8-10 m Geschwindigkeit; auBerdem wird del' Riemen des 
kanadischen Bohrkranes sehr stark abgenutzt. 

Urn gleichzeitig aus zwei Bohrlochern mit dem Schopfloffel fordern zu konnen, 
benutzt man das Petroleum - Schopfwerk (Fig. 452) von Trauzl & Co., Wien. 
Es wird mittels Seiltransmission angetrieben und hat zwei konische belederte 
Reibungsscheiben a und b, die mit Hilfe der Kupplung c nach Belieben mit der 
an der Transmissionsscheibe sitzenden Reibungsscheibe verbunden werden konnen. 
Die senkrechte Welle d, auf der die beiden Fordertrommeln e und f sitzen, wird 
durch ein Zahnradvorgelege in Gang gesetzt. Zum Bremsen ist eine Zweibacken
bremse vorhanden, die durch einen FuBhebel bedient wird. 
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Das Schopfverfahren hat Iiach Sorge folgende Vorteile: 
1. Man kann von jeder Tiefe des Bohrloches - von oben, von 

unten, aus der Mitte - schopfen. 
2. Man kann infolgedessen das Bohrloch zu jeder Zeit reinigen, 

indem man den angesammelten Sand von unten wegschafft. 

Fig. 452. 

Petroleum-Schiipfwerk von Trauzl & Co. 

3. Man kann das gegenseitige Verhaltnis von Olstand und Wasser
stand im Bohrloche nach Belieben regeIn, indem man je nach der be
sonderen Eigentiimlichkeit des Bohrloches 01 von oben oder Wasser 
von unten schopft; dies muB dem Zuflusse beider Fliissigkeiten ent
sprechend erfolgen. 

4. Man braucht nicht zu befitrchten, daB dem Bohl'loche mehr 
01 entnommen wird, als del' ZufluB betragt; denn mall hart beirn 
Einlassen genau das Aufschlagen des Schopfeimers auf den Fliissigkeits
spiegel; ebenso aber merkt man beim Aufholen am groBeren Kraft-
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bedarf genau, wann der Eimer die Fliissigkeit verlaBt. Will man also eine 
zu starke Fliissigkeitsentnahme vermeiden, so braucht man bloB darauf 
zu achten, daB der Fliissigkeitsspiegel nicht sinkt. Damit der SchOpf
loffel leicht durch die Fliissigkeit geht, soIl er an beiden Enden schwach 
kegelformig gestaltet sein. Um eine moglichst gleiehmaBige Fh'tssig
keitsentna.hme zu erreichen, sollen recht oft hintereinander imIner nur 
kleine Mengen entnommen werden, d. h. man soIl mit kleinerem Loffel, 
abel' recht oft schopfen. 

Man unterscheidet beim OlschOpfbetriebe 

1. das Schopfen von oben, 
2. das SchOpfen aus del' l\1itte, 
3. das Schopfen von unten. 

Beim Schopfen von a ben wird das 01 nur von der Oberflache der 
Fliissigkeit entnommen. Weil hier der vom Schopfloffel zurilckzulegende 
Weg der kiirzeste ist, kann dieser ofterf? eingelassen und wieder auf
geholt werden; die FH'tssigkeitsentnahme ist also bei diesem Verfahren 
am groBten. Es wird angewendet 

1. wenn man dem Bohrloche in einer bestimmten Zeit moglichst 
viel 01 entnehmen will; 

2. wenn die Fliissigkeitssaule im Bohrloche moglichst erniedrigt 
werden soIl, und 

3. wenn man den Druck del' Fliissigkeitssaule verringern will. 
Infolge der schnellen Erniedrigung der Fliissigkeitssaule liegt die 

Gefahr Val', daB die Rohren dmch den von auBen wirkenden Fliissig
keitsdruck zerdruckt werden. 

Beim Schopfen a us der Mi tte hat der Schopfloffel schon einen 
wesentlich langel'en Weg zuri'tckzulegen; es kann also nicht mehl' so 
viel Fliissigkeit entnommen werden wie beim Schopfen von oben; 
ebenso kann die Fliissigkeitssaule nicht so schnell erniedrigt werden. 
Del' aufwartsgehende Schopfloffel iibt auf die unter ihm befindliche 
Fliissigkeit eine Saugwirkung aus, wodurch eine gewisse Druckver
minderung entsteht. 

Beim Schopfen von unten erfolgt die Fliissigkeitsentnahme in 
der Nahe del' Bohrlochssohle; infolgedessen ist die Fliissigkeitsentnahme 
und die damit zusammenhangende Erniedrigung del' F1iissigkeitssau1e 
am geringsten. Die bei der Aufwartsbewegung des Eimers entstehende 
Dmckverminderung ist aber hier am wirksamsten. Das Schopfen von 
unten ist besonders empfehlenswert, wenn das 01 aus Sandschichten 
austritt; del' von ilnn mitgebrachte Sand sammelt sich auf der Bohr-
10chssoh1e an und wird vom Schopfloffe1 zu Tage geschafft. Es wird also 
bei diesem Arbeitsverfahren das Bohrloch auf einfachste Weise gereinigt; 
deshalb ist del' Schopfbetrieb immer anzuwenden, wenn das 01 aus 
Sandschichten kommt, wahrend der Pumpbetrieb haufigel' angewendet 
wird, wenn das 01 aus porosem, aber festem Gestein kommt 

Es ist empfehlenswert, mit den drei Schopfarten zu wechseln; durch 
geschickte Anwendung derse1ben kann man das auf der Sohle ange-
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sammelte Wasser entfernen und das Bohrlooh yom Sohmutz relDIgen, 
den OlzufiuB vergroBern, Wasserzufiiisse beseitigen und somit die Aus
beute eines Olbohrloohes erhohen. 

II. Del' PWllpbetrieb. 
Der Pumpbetrieb hat folgende V orteile: 
1. Er ist am einfaohsten und billigsten, wenn er auoh nioht iiberall 

und nioht so al1gemein anwendbar ist wie das Loffeln. 
2. Er gestattet eine sehr gleiohmaBige und standige Fliissigkeits

entnahme aus dem Bohrloohe. 
3. Er ist in sehr engen und krummen Bohrloohern anwendbar. 
4. Er gestattet die Entnahme und das Auffangen des den 

Bohrloohern entstromenden Gases, so daB man auoh dieses leioht und 
ohne besondere Kosten verwerten kann. 

Diesen Vorteilen stehen folgende N aoh teile gegeniiber: 
1. Sandauftrieb, starke Gasausstromungen, hohe Sohwankungen 

des Fliissigkeitsspiegels maohen den Pumpbetrieb unmoglioh. 
2. Die Rohe der Fliissigkeitssaule im Bohrloohe kann nioht beob

aohtet werden; infolgedessen ist es sohwer, die Fliissigkeitsentnahme 
dem Zufiusse anzupassen. 

3. Der Pumpbetrieb kann erst eingefiihrt werden, wenn die erste 
stiirmisohe Verlaufszeit von hoherer Anfangsergiebigkeit voriiber ist. 

a) Die Kolben- und Plungerpumpen. 
Die Pumpen sind einfaohwirkende Saug- und Druokpumpen, deren 

Saugrohr, Pumpenstiefel und Steigrohr aus einem zusammenhangenden 
Strange bestehen. Das Saugrohr und der Pumpenstiefel tauohen in die 
Fliissigkeit ein odeI' stehen dioht iiber dem tiefsten Wasserstande. 
Das Druokrohr ist iiber Tage mittels einer Stopfbii.ohse versohlossen, 
duroh die das Gestange hindurohgeht. Das Gestange besteht am besten 
aus Mannesmannrohren; sonst verwendet man dazu auoh I'undes 
Sohmiedeeisen oder Esohenholz mit Eisenbesohlag. 

Die Bauart der Pumpen sei an den naohstehenden Beispielen, 
01- und Wasserpumpep., erortert. 

1. Die Olpumpen. 
. Von der Tiefbohrmaschinenfabrik H. Mayer & Co.in Niirnberg-Doos werden 

Olpumpen mit Ledermanschettenkolben und mit Stahlplungerkolben geliefert. 
Die ersteren konnen ganz ausMetall bestehen; doch wirdauchder Pumpenstiefel aus 
Stahlrohr hergestellt. Der Kolben (Fig. 453) besitzt als Dichtung 4-5 Leder
stulpe; dariiber sitzt das Kugelventil, in dessen Korb die Kolbenstange einge
schraubt ist. Unter dem Kolben ist ein Gasventil angebracht, urn die Gase an
zusaugen. Das Saugventil sitzt lose auf einem inneren Ansatze am unteren Ende 
des Pumpenstiefels und hat einen unten angeschraubten Saugkorb; dieser sitzt 
in dem auBeren Saugkorbe, welcher mit dem Pumpenstiefel verschraubt ist. 
Das Saugventil ist ein Kugelventil, dessen Korb oben eine Gewindemuffe tragt; 
in diese Muffe wird der am Gasventil angebrachte Gewindezapfen eingeschraubt. 
wenn man das Saugventil nebst dem inneren Saugkorbe aufholen will. 
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Bei der Plungerpumpe (Fig. 454) bestehen der Pumpenstiefel und der Plunger 
aus je einem dickwandigen Stahlrohre, wahrend die Ventilteile aus Metall verfertigt 

Fig. 453. Fig. 454. 
OI.Kolbenpumpe Ol-Plungerpumpe 

von H. Mayer & Co. 

Fig. 455. 
Simplex-Olpumpe 
von Trauzl & Co. 

Fig. 456. 
Olpumpe von 

M.Longchamps&Co. 
(aus Gliickauf 1910, 

Nr.32). 
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sind. Der Plunger hat am oberen und unteren Ende je ein Kugelkorbventil; 
in das obere Ventil ist die Kolbenstange eingeschraubt. Das Saugventil besteht 
aus Messing und sitzt lose auf einem inneren Ansatze am unteren Ende des Pumpen
stiefeIs. Es erhiilt meistens vier Manschettendichtungen und ist ebenfalIs leicht 
ausziehbar. Das Saugrohr ist an dem Pumpenstiefel angeschraubt. 

Die Simplex - Olpumpe (Fig. 455) von Trauzl & Co. in Wien wird hiiOOg 
zwischen MeiBel und Hohlgestange eingeschaltet und zusammen mit dem Bohr
zeuge eingelassen. Der MeiBel S solI nachst kleineren Durchmesser haben aIs 
das Bohrloch, damit er bei einer Versandung nicht verklemmt wird. Das 
Saugventil P und das Druckventil D sind Kugelventile. Der Pumpenstiefel ist 
oben mit einer Stopfbiichse versehen, durch welche das Hohlgestange B hindurch
geht. Unten ist an dem Pumpenstiefel das siebartig durchlochte Saugrohr ange
schraubt, an welches sich dann der MeiBel S anschlieBt. Beirn Pumpen wird mit 
dem groBten Hube von 1 m gearbeitet, wobei der Meillel auf der Sohle aufstehen 
bleibt. Sollte die aus dem Hohlgestangewirbel austretende Fliissigkeitsmenge 
abnehmen, so ist dies ein Zeichen dafiir, daB die Stopfbiichse der Pumpe undicht 
geworden ist. Man laBt dann das Gestange so weit nach, daB die unterste Gestange
mufie M auf der Stopfbiichse aufsitzt und dreht dann; dabei greift ein Zahn dieser 
Mufie in einen Einschnitt m der Stopfbiichsenmutter und zieht sie wieder an. 
Ein Mitdrehen der Pumpe wird durch den MeiSel verhindert. 

Die Firma Mieczyslaw Longchamps & Co. in Borysiaw fordert aus 
Bohrlochern mit einer Pumpe, deren Kolben 8 (Fig. 456) eine achsiale Durch
bohrung 2 fiir den Durchtritt der Fliissigkeit besitzt; oben ist er mit einem Hohl
kegel 3 versehen, in welchem seitliche DurchtrittsOffnungen 6 angebracht sind. 
Der Kolben ist mit dem Fiirderseile durch eine Schwerstange 5 verbunden; diese 
hat einen im Hohlkegel 3 sitzenden hohlkegelfiirmigen Kopf 4, welcher ebenfalls 
Durchtrittsiifinungen 7 besitzt. Der Kopf 4 ist in dem Hohlkegel 3 des Kolbens 
achsial verschiebbar. Bewegt sich das Seil mit dem Kolben aufwarts, so sind die 
Durchtrittsofinungen gegeneinander versetzt; der Kolben saugt also Fliissigkeit an 
und hebt die iiber ihm stehende Fliissigkeit empor. Beirn Abwartsgange des Seiles 
sitzt die untere Stirnfiache der Schwerstange auf dem Kolben auf; die Durch
trittsiifinungen 6 und 7 ste.b.en dann voreinander, und es kann die unter dem 
Kolben stehende Fliissigkeit durch denachsialenKanal2 und durch die genannten 
Durchtrittsiifinungen iiber den Kolben gehen. 

2. Die Wasserpumpen. 
J e nach der Hohe des Wasserstandes im Bohrloche kann man 

Saugepumpen und Tiefpumpen benutzen. 
Die Saugepumpen stehen fiber dem Bohrloche und werden ver

wendet, wenn der Wasserspiegel in so geringer Tiefe steht, daB das 
Wasser noch durch die Saugwirkung der Pumpe herausgeschafft werden 
kann. Bei etwas groBeren Tiefen des Wasserstandes erweitel't man den 
oberen Teil des Bohrloches zu einem Brunnen, in dem man die Pumpe 
aufstellt. J e nach der Arbeitsweise konnen die Saugepumpen sein: 
Kolbenpumpen, Membranpumpen, Kreiselpumpen (Zentrifugalpumpen). 

Die Tiefpumpen werden angewendet, sobald der Wasserspiegel 
fiber die Sauggrenze hinweg abfallt. Unter dem Wasserspiegel ist hier 
nicht der gemeint, welchen die Fliissigkeit im Bohrloche nach langerer 
Ruhe erreicht hat, sondern der wahrend des Pumpens abgesenkte 
Wasserstand. 

Die Tiefpumpen sind immer Kolben- oder Plungerpumpen; ihr 
wichtigster Teil ist der Arbeitszylinder, den man immer moglichst tief 
ins Bohrloch einsenkt; der Kolben wird von Tage aus durch ein Gestange 
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m hin- und hergehende Bewegung versetzt; darum nennt man diese 
Pumpen auch Gedtiinge·Tiefpumpen. Der Antrieb erfolgt bei ge
ringen Tiefen lmd kleineren, nur zeitweise entnommenen Wassermengen 
von Hand, sonst aber maschinell. 

Die Figuren 457-459 stellen verschiedene Gestiingetiefpumpen 
des Metallwerkes Albert Gerlac h in Nordhausen dar. 

I 
Fig. 457. Fig. 458. 

Handpumpe Elektrische Tiefpumpe 
von Albert Gerlach. 

Fig. 459. 
Riemen triebspumpe mit doppeltem 

Gestange von Albert Gerlach. 

Fig. 457 ist eine einfachwirkende Hand pu mpe, deren Schwungrad zu diesem 
Zweck mit einer Kurbel a versehen ist; doch kann diese Pumpe auch maschinell 
angetrieben werden und hat deshalb an dem anderen Ende der Kurbelwelle zwei 
Riemenscheiben b, von denen eine die Leerlaufscheibe ist. " 
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Fig. 458 ist ebenfalls eine einfaehwirkende Tiefpumpe, abel' mit dem Elek
tl'omotor a unmittelbar gekuppelt. Das Wasser wird dureh den Tiefkolben b 
bis zur TagesfHLche gehoben. Von hier aus solI es nun aber noch nach einem hiiher
gelegenen Behalter gedriickt werden; deshalb ist das Kolbengestange an seinem 
oberen Ende als Plungel'kolben c ausgebildet. Diesel' driiekt das Wasser beim 
Niedergange des Gestanges weiter; infolgedessen ist die Pumpe aueh teilweise 
als doppeltwirkende zu betrachten. 

Die fiir Riementl'ieb bestimmte Pumpe (Fig. 459) al'beitet mit doppeltem 
Gestange und zwei T~fkolben a und b. Kolben a sitzt an einem Hohlgestange, 
durch welches das Vollgestange des Kolbens b hindurchgeht. Die beiden Kolben 
machen entgegengesetzte Bewegung; wenn also Kolben b das vVasser emporhebt, 
kommt ihm Kolben a entgegen und nimmt das Wasser auf. Dadurch werden die 
Kraftwirkungen ausgegliehen und es wird sto/3freier Gang erzielt. 

Die nachstehende Tabelle enthalt die wichtigsten Angaben iiber diese drei 
Pumpen. 

;J 

Mindeste Zyl.- Lichte AuBere Leistung je naeh ... 
OJ Weitedes ., Weitedes Durchm. Weite des Fiil'derhiihe und Hub-b() GroBe Saug- und .:: Bohr- u. Kolben- Steige- zahl 
] Nr. hches hub Dmek- rohres ... l'olu-es Liter Kubikmeter 
~ mm mm mm mm pro Hub in der Stunde 

'"0 
0 80 50 x 200 32 70 0,35 0,6 bis 1,0 

~~ 1 95 65x200 32 83 0,60 1 
" 

1,4 
~.!<: 2 108 75x 200 40 95 0,80 1,5 

" 
2,3 .:: ... 3 120 90x250 50 108 1,50 2,5 3,1 ~.~ " 4 135 100x300 50 121 2,10 3,2 

" 
4,8 

"'"'"0 
4a 135 100 x 200 50 121 3 5 

" 
7,5 

(i)::: 5 160 125 x 300 65 146 7 8 
" 

14 
~" 6 195 150 x 400 76 178 13 15 28 
S~ " 7 260 200 x 500 100 229 30 30 

" 
54 

Ai:: 8 320 250 x 700 150 279 65 70 " 120 

Ahnlich der Gerlachschen Pumpe (Fig. 458) ist die in Fig. 460 dargestellte 
Pumne von Klein, Sehanzlin und Becker in Frankenthal. Das mit einem 
Fiihnmgsstiicke versehene Differential-I'lungergehause G sitzt auf dem SteigrohrS. 
Auch hier sehafft del' Plunger einen Ausgleieh del' Fordemngsal'beit und macht 
so die Pumpe im gewissen Sinne doppeltwirkend. 

Ebenfalls von dem ME-tallwerke Albert Gerlach in Nordhausen wird eine 
gestangelose Tiefpumpe (Fig. 461) auf den Markt gebracht. Bei ihr wirken zwei 
Wassel'saulen als hydraulische Gestange, welche durch zwei ineinandergesteekte 
Rohre a und b gebildet werden. Das innere Rohr a dient nul' als Druckrohr, das 
auBere b ala Dmck- und Forderrohr. Wenn sich an del' iiber Tage stehenden An
triebspumpe del' linke Kolben abwarts bewegt, so dl'iiekt die Wassersaule des 
auBel'en Rohres b naeh unten und hebt dadureh den Differentialkolben c empor; 
diese Arbeit ~ird dureh den reehten aufwartsgehendenKolben der Antriebsmaschine 
unterstiitzt. Das auf diese vVeise angesaugte Wasser wird bei del' Umkehr del' 
Kolbenbewegung in dem auBel'en Rohl'e empol'gedriickt; diese Arbeit wird vom 
rechten Antriebskolben im Verein mit del' im inneren Rohre a stehenden Wasser
saule dureh Abwartsbewegung des Differentialkolbens e und SchlieBen des Saug
ventils d bewirkt. Die iiber Tage stehende Antriebspumpe hat ein zwanglaufig 
bewegtes Steuerventil, welches beim Niedergange des link en Antriebskolbens ge
sehlossen, bei seinem Hochgange geoffnet ist. Del' Differentialkolben e und das Saug
ventil d sind mit Biigeln versehen, an denen sie leicht herausgezogen werden kiinnen. 

Die Bohrlochspumpen werden meistens maschinell angetrieben, 
weil Handantrieb bei den groBen Tiefen und bei Dauerbetrieb sich zu 



Fig. 460. 
Tiefpumpe von Klein, 
Schanzlin & Becker. 
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Fig. 461. 
Gestangelose Tiefpumpe von 

Albert Gerlach. 
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teuer stellen wiirde. Der Antrieb erfolgt durch Transmission oder direkt 
von einer Dampfmaschine oder einem Elektromotor aus; bei kleineren 
Anlagen kannen auch Gapel mit Pferde- oder Ochsenbetrieb benutzt 
werden. 

BanseD, Tiefbohrwesen. 22 
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Fig. 462. Fig. 463. 
Tiefpumpen mit Entlastung des Gestangegewichtes. 

Das Gestangegewicht muE durch Gegengewichte ausgeglichen 
werden, die sich an cinem Rade auf del' Kurbelwelle oder an del' Kreuz-
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kopffiihrung (Fig. 462) befinden oder auch am Balancier angebracht 
sind (Fig. 463). Das erstere Verfahren hat den Vorteil der stetigen Be
wegung; es treten also weniger Stol3e auf. vVird aber das Gegengewicht 
am Balancier angebracht, so kann man es verschieben und dadurch der 
Gestangelast anpassen; doch ist damit der Nachteil verbunden, dal3 
man bei jeder Umkehr der Gestangebewegung auch das Gegenge"icht 
neu in Gang setzen mul3. 

Von anderen AIten der Gewichtsausgleichung seien noch erwahnt: 
der Ausgleich mit Federn, der aber nur bei kleinem Hube und groBer 

bmdrehzahl anwendbar ist; 
die hydropneumatische Ausgleichung, bei der man einen Luft

kompressor braucht, welcher immer auf richtigen Duck einzustellen ist; 
del' Ausgleich mit seitlichen Plungern, die von der Druckleitung 

aus unter 'Wasserdruck gestellt werden und weiter nichts als eine Ver
groBerung des Dillerentialplungers sind, und 

bei doppeltwirkenden Pumpen der Gewichtsausgleich durch das 
zweite Pumpengestange. 

Fig. 464. 
Zentral·Pumpanlage (aus Ursinus, 
Kalender fiir Tiefbohringenieure). 

o 

Fig. 465. 
Strahlpumpe von Wolski (aus Gliick

auf 1910, Nr.32). 

3. Zentral-Pumpbetrieb. 
Bei Olbohrlochern ... verden die Olpumpwerke nicht immel' durch eine 

besondere Maschine in Gang gesetzt; man benutzt vielmehr zu ihrem 
Antl'iebe haufig den Bohrschwengel. Wenn aber die Olbohrlocher nahe 
beieinander liegen, dann ist es '''irtschaftlicher, aile mit einer gemein
schaftlichen Antriebsmaschine zu versehen. Hierzu kann man die in 
Fig. 464 abgebildete Vorrichtung benutzen. Auf del' mittels Riemen
i.ibertragung und Riemenscheibe a angetriebenen Hauptwelle sitzt das 

22* 
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Kegekad b und setzt vermittelst des Kegekades c die Stirnrader d 
und e in Umdrehung. Auf den Radern e ist der Ring f gelagert, der durch 
Verkupplung mit ihnen zu einer hin- und hergehenden Bewegung ge
zwungen wird; er hat an seinem Umfange Locher zur Aufnahme der 
Pumpengestange g. 

b) Die Strahlpumpen. 
Diese Art von Pumpen wird bei Bohrlochsbetrieben nur selten 

angewendet. Als Beispiel fiir eine solche Vorrichtung sei die Pumpe 
von Wolski in Lemberg beschrieben. Sie ist, besonders zum Heben 
von Petroleum, aber auch von anderen Fliissigkeiten, aus engen Bohr
lochern bestimmt und besteht aus zwei konzentrischen Rohrleitungen 
I und A (Fig. 465), die oben und unten miteinander verbunden sind 
und bis zur Bohrlochssohle reichen. Eine von ihnen, in der Zeichnung 
die innere I, ist unten mit einer siebartigen Verlangerung S versehen; 
zwischen diesem durchlochten Teile und dem festen Rohre ist ein nach 
oben schlagendes Ventil V angebracht. Ferner ist die Rohrleitung I 
kurz iiber der Stelle, wo sie mit dem unteren Teile von A verbunden iilt, 
als Strahlpumpe D ausgebildet; ihr Inneres ist namlich an dieser Stelle 
diisenartig verengt; oberhalb dieser Verengung gehen durch ihre 
Wandung schrag nach oben und innen gerichtete diisenartige Durch
bohrungen. Die Pumpe P saugt aus dem Behalter B Fliissigkeit, z. B. 
Petroleum an, und driickt es in die au13ere Rohrleitung A, von wo die
selbe durch die genannten diisenartigen Bohrungen nach I iiber
tritt; dadurch wird von S her Fliissigkeit angesaugt, die in dem inneren 
Rohre I hochsteigt und durch ein AusguBrohr in den Behalter B abflieBt. 
Von hier wird wieder ein Teil durch die Pumpe P zur Strahlpumpe ge
driickt; der DberschuB wird zur weiteren Verarbeitung abgeleitet. 

c) Der PreBluftbetrieb. 
Es gibt zwei Arten von PreBluft-SchOpfwerken. Die eine ist kon

struktiv nur wenig entwickelt; sie besteht aus einer Kammer mit Ein
und AuslaBorganen, welche mit der zu hebenden Fliissigkeit gefiillt ist; 
diese wird aus ihr durchDruckluft zuTage geschafft, wobei sich die Ein
und AuslaBorgane entsprechend ofinen und schlieBen. 

Die Druckluftheber der zweiten Art sind unter dem Namen PreB
luftpumpen oder Mammutpumpen bekannt. Die Einzelteile einer 
solchen Anlage (Fig. 466) sind -

1. der Kompressor, in welchem die erforderliche PreBluft erzeugt 
wird, 

2. ein Windkessel, in welchem die aus dem Kompressor stoBweise 
austretende Luft gesammelt wird, um von da aus dem Bohrloche 
gleichmaBig zuzuflieBen, 

3. die PreBluftleitung und 
4. das Steigerohr mit der AbfluBleitung. 
Das Luftrohr wird neben dem Steigerohr im Bohrloche abwarts 

gefiihrt; in angemessener Tiefe ist es mit ihm mittels eines FuBstiickes 
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verbunden, durch welches die Luft in das Steigerohr hinubergeleitet 
wird; in diesem geht die Luft wieder empor und versetzt gleichzeitig 
das im Steigerohr befindliche Wasser in Aufwartsbewegung. Die Auf-

,---- - - -----0,il 
I 111 

Be/Jii~r ::: 
II' 
II' 

<:~~:-~~-:-~-:.::7ii 

Fig. 466. 
Mammutpumpe von Brechtel. 

wartsstromung des Wassers infolge der Einleitung der PreBluft laBt 
sich erklaren 

1. durch Verminderung des spezifischen Bodendruckes im Steige
rohre, wodurch eine Nachstromung von der Bohrlochssohle her bewirkt 
wird, oder 
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2. dadurch , daB die PreBluft das Steigerohr in groBen Blatlen 
durchstromt , und daB die einzelnen Luftblasen ahnlich wie ein Kolben 
das Wasser VOl' sich herschieben , odeI' 

3. dadurch , daB infolge von gleichmaBiger Vermischung von Luft 
und Wasser das spezifische Gewicht des letzteren hel'abgemindel't wird. 
Diese Gewichtsvel'mindel'ung laBt sich erfahl'ungsgemaB nur bis 0,5 
durchfiihl'en. Es muB also die Eintauchtiefe mindestens gleich del' 
Fol'del'hOhe sein, d. h. del' Wasserspiegel darf nie unter die Bohrlochs
mitte sink en. 

Zur Forderung von einem Liter Wasser sind je nach der Tiefe des 
Bohrloches und der lichten Weite der Steigerohre 1,5-3 Liter atmo
spharische Luft notig. 

d) Die Ableitung von Erdgasen. 
Um Erdol und Erdgas aus Bohl'lochern sichel' abzuleiten, nament

lich abel' um die Gase nicht unbenutzt entweichen zu lassen, hat Mac 
Garvey folgende Vorrichtung erfunden. Auf die Bohl'lochsverrohrung b 

o 

Fig. 467. 

(Fig. 467) ist das Rohl'stiick f mit Hilfe des 
Verbindungsstiickes n aufgesetzt. Auf f 
wiederum sitzt das Rohr r , in dessen Deckel 
die Abfiihrungsleitung 1 fiir die Erdgase ein
gelassen ist. Aus diesel' Leitung werden die 
aus dem Bohrloche aufsteigenden Gase 
mitt.els einer Pumpe odeI' einer ahnlichen 
V orrichtung a bgesaugt. Infolgedessen steigt 
auch das 01 in diesem Rohre aufwarts. So
bald die Olsaule eine gewisse Hohe erreicht 
hat, offnet sich unter ihrem Druck die Ventil
klappe k , welche nach der Kammer g und 
derOlabfluBleitung 0 fiihrt. Um jederzeit die 
Hohe des im Rohre I' herrschenden Vakuums 
beobachten zu konnen, ist I' mit del' Kammer 
g durch die N ebenleitung s verbunden, in 
welche in entsprechender Hohe ein Glasrohr 
eingesetzt ist. 1hr unterst.er Sack muB 
immer mit 01 gefiillt bleiben, damit durch 
sie keine Gase entweichen konnen. 

Apparat von Mac Garvey 
zum Ableiten von Erdgasen 
(aus Gliickauf 1910, Nr. 5). 

AuBel' dul'ch einen Ventilator oder eine 
Pumpe konnen die Gase auch durch natiir
lichen Schornsteinzug entfernt werden. Bei 

derartigen Anlagen konnte, auch hei einer Gasausstromung von 
25 cbm/min, in del' Turmlaterne keine Spur von Gas festgestellt 
werden. 
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Sechzehn ter Teil. 

Die Sicherlmg der Bohrlocher. 
Von Diplom-Bergingenieur -Arthur Gerke. 

Benutzte Literatur. 
Beer: Erdbohrkunde. 
Tecklenburg: Handbuch der Tiefbohrkunde, Band II, III und V. 
Kohler: Bergbaukunde. 
Ursinus: Kalender fiir Tiefbohringenieurc. 
Rost: Tiefbohrtechnik. 
Serlo: Bergbaukunde. 

A. Allgemeines. 
Das Durchbohren von Gebirgsschichten hat fast immer das Auf

treten von Nachfall aus den oberen Partien des Bohrlochs zur Folge; 
dieser verdankt seine Entstehung entweder der auflosenden Tiitigkeit des 
Wassers oder er ist auf die Beschaffenheit der Gebirgsschichten zuriick
zufiihren, wenn diese aus rolligen, lockeren oder schwimmsandiihnlichen 
Massen zusammengesetzt sind. Das Auftreten von N achfall braucht sich 
nicht schon unmittelbar nach dem Durchbohren bemerkbar zu machen, 
vielmehr vergeht hiiufig geraume Zeit, bis infolge der Einwirkung von 
Luft, Wasser oder der Erschiitterungen, welche der Bohrbetrieb mit sich 
bringt, die Massen in den StOBen ihren Halt verlieren und auf die Sohle 
herunterstiirzen. 

Diese Erscheinung macht sich im Bohrbetriebe recht unangenehm 
bemerkbar, indem durch den Nachfall eine Reihe von Storungen hervor
gerufen werden kann, welche geeignet sind, den Fortgang der Bohrung in 
Frage zu stellen. 

Derartige Storungen bestehen in dem Zusa.mmengehen des Bohr
lochs infolge Durchbohrens von rolligen oder Schwimmsand fiihrenden 
Schichten, in Verklemmungen der Bohrapparate, hervorgerufen durch 
Nachfall oder durch das Quellen toniger Schichten, in Weitungen in 
der Umgebung der Bohrlocher. Bei der Spiilbohrung kommt hinzu das 
Zerstoren der BohrlochsstoBe durch den aufsteigenden oder sinkenden 
Spiilstrom, Verluste des Spiilstromes in kliiftigem Gebirge, Storungen 
des Spiilstromes durch entgegengesetzt wirkende Quellen und irrige Be
urteilung der durchbohrten Schichten, welche eine Folge des Hoch
bringens von N achfall durch den Spiilstrom ist. 

Urn allen diesen, die Bohrarbeit erschwerenden odeI' ernstlich ge
fiihrdenden Storungen von vornherein zu begegnen, erhalten die Bohr-
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loehsstaBe eine Auskleidung, die dureh Verlettung, Betonierung odeI' 
Verrohrung bewirkt werden kann. 

AuBel' zur Verhiitung sehadigenden Naehfalls muB das Bohrloeh 
noeh eine Auskleidung erhalten, wenn aus ihm irgend eine Fliissigkeit 
odeI' ein Gas zeitweise odeI' dauernd gefOrdert werden soIl und diese 
Fliissigkeit Vemnreinigungen oderVerdiinnungen nicht vertragt. Das 
ist von del' graBten Bedeutung bei den Bohmngen auf Erdal, Sole, 
Mineralwasser, Erdgas usw. Die Auskleidung erfolgt dann nul' dureh 
Betoniemng odeI' Verrohmng. 

B. Die Verlethmg. 
Die Verlettung welldet man zur Sieherung del' BohrloehsstaBe dann 

an, wenn einzelne zum Naehfall neigende Sehichtell yorhanden sind, 
welehe fiir einige Zeit absgespcrrt werden sollen, VOl' allem in troekenen 
Bohrlaehern. Die Verlettung besitzt den N achteil, daB sie unter del' Ein
wirkung des Bohrbetriebes sieh nieht lange an den StaBen halt. Sie laBt 
sieh zur Wasserabsperrung nul' dann mit Erfolg verwenden, wenn das 
Wasser aus Gebirgskliiften zusitzt. 

Fig. 468. 
Bohrkeule (aus Ursinus, 
Kalender fUr Tiefbohr

Ingenieure). 

Unmittelbar nach del' Durchbohmng del' 
lockeren Sehichten wird gut durchgekneteter 
Letten odeI' fetter Ton in das Bohrloch bis iiber 
die zu verlettende Schieht geworfen und mit 
del' Bohrkeule festgestampft. Die Bohrkeule 
ist, wie Fig. 468 zeigt, ein zylindriseher, unten 
abgemndeter Korper, del' am Gestange bis YOI' 
Ort eingelassen wird. Anstelle des Einstampfens 
durch die Bohrkeule kann man den Ton auch 
mit einem Schneckenbohrer in das Bohrloch 
einbringen und durch Drehen desselben die 
Wande mit del' Masse verschmieren. 

A1s Ersatz fUr Letten kann man auch Gips odeI' Kalk nehmen; doch 
empfiehlt sich diese Art des Ausbaues nul' fiir kleine Bohrungen von ge
ringer Tiefe und nur -fiir kurze Zeit. 

C. Die Betonierlmg. 1) 

Die Betoniemng, welche auf demselben Prinzip bemht, eignet sich 
mehr fiir einen dauernden Ausbau del' BohrloehsstOBe. AuBerdem 
bedient man sich ihrer zur Ahspermng del' im Bohrloche vorhandenen 
Tage- und Grundwasser, welche dureh ofl'ene Spalten und Kliifte odeI' 
durch die Poren des Gesteins in das Bohrloch cintreten kOlmen. Von 
besonderer Bedeutung wird das rechtzeitige SehlieBen diesel' Zufuhr-

') Tiefbohrwesen, 1909, Nr. 9. 
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kanii.le fUr Olbohrungen, bei denen eine Verwasserung des Erdoles ver
hindert werden mu13. 

SolI die Betonierung nur zur Sicherung der StoBe erfolgen, so richtet 
sich die AusfUhrung danach, ob die zu betonierende Stelle sich hoch 
libel' del' Sohle odeI' dicht iiber ihr befindet. 

1m ersten FaIle muB del' untere Teil des Bohrloches gegen das Ein
dringen von Zement verschlossen werden, was mit Hilfe eines Spundes 
geschieht. Der Spund ist aus zwei halbzylindrischen, keilformigen Holz
backen zusammengesetzt und an einer mit dem Hauptgestiinge ver
bundenen Gabel befestigt, welche mittels Haken in entsprechende Osen 
des Spundes eingreift. Zwischen den Holzbacken befindet sich ein Keil, 
del' ebenfalls in einer Gabel hangt, die in eine Bohrstange endet. tJ"ber 
dieser ist eine Rutschschere angeordnet, welche am Loffelseil hangt und 
an diesem in das Bohrloch eingelassen wird. 1st nun del' Spund beim 
Einlassen vor Ort angelangt, so wird zunachst der Keil durch mehrere 
Schlage mit del' Rutschschere fest angetrieben, wodurch del' Spund in 
dem Bohrloch festgeklemmt wird. Da Spund und Keil aus getrocknetem 
Holz bestehen, so findet auBerdem nach dem Einlassen ein Aufquellen 
des Holzes im Wasser statt. Eine Folge davon ist, daB die Verbindung 
zwischen Spund und Bohrlochswand noch inniger wird. Will man den 
Spund noch fester eintreiben, so kann man nach dem Aufholen von 
Bohrgestange und Loffelseil Ziegelsteinbrocken verschiedener GroBe 
in das Bohrloch hineinwerfen, um etwa zwischen Spund und Bohrlochs
wand verbliebene Offnungen unschadlich zu machen. 

Zum Betonieren wil'd ein diinnfliissiger Beton mit einem Mischungs
verhaltnis von 1 : 1 benutzt, del' in einem sich unten leicht offnenden 
Loffel bis an die zu betonierende Stelle eingebracht wird. Del' Beton 
darf keinesfalls von oben bineingeschlittet werden, da sonst infolge des 
verschiedenen spezifischen Gewichtes von Zement und Sand beirn 
Herunterfallen im Wasser eine Trennung in die einzelnen Bestandteile 
des Betons eintreten wiirde. 

Das Abbinden erfol'dert etwa 4 Wochen, worauf nach Ausbohrung 
des Loches und Beseitigung des Spundes die Bohrung fortgesetzt 
werden kann. 

Will man das Bohrloch nicht durch einen Spund abschlieBen, so 
wird es bis zur briichigen Stelle mit Sand gefUllt und darauf in del' eben 
beschriebenen Weise del' Beton eingebracht. Del' Sand wird dann nach 
dem Erhiirten des Betons und dem darauf erfolgenden Ausbohren des 
Loches durch Loffeln odeI' Spiilen zutage gebracht. 

Wenn die briichige Stelle sich unmittelbar libel' del' Sohle befindet, 
so fallt natiirlich ein AbschluB des Bohrloches durch Spund odeI' Sand 
fort, und del' Beton wird direkt auf die Sohle einige Meter hoch iiber del' 
Bruchstelle eingebracht. 

Rat die Betonierung au13erdem die Aufgabe, die zuflieBenden Wasser 
abzusperren, so muB sie besonders sorgfaltig ausgefiihrt werden. Es 
lassen sich dann zwei Verfahren benutzen, deren jedes bei sachgemaBer 
Anwendung zum Ziele fiihrt. 
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Das erste Verfahl'en berulit auf dem Gedanken, den Zement wo
moglich direkt in die Zufuhrkanale des Wassers einzubringen. Soll hier 
die Betonierung gelingen, so ist erfol'derlich, 

1. daB der Zement so weit wie moglich in die Zufuhrkanale ein
dringt und diese absperrt, 

2. daB dem Zement genugend Zeit zum Abbinden gelassen wird , 
3. daB del' Zement mit den Bohrlochswanden eine moglichst innige 

Verbindung eingeht. 
Eventuell mussen diese dazu besonders hergerichtet werden. 

Fig. 469. 
Apparat zum Einfiihl"en von 
Zement (aus Tiefbohrwesen 

1909, S. 66). 

Bei der Ausfiihrung der Betonierung 
wn·d nun zunachst auf der Sohle eine 
VOl' bohrung von geringer Tiefe hergestellt 
und in diese eine hermetisch ab
schlieBende Rohrtour von kleinerem 
Durclunesser als dem des Bohrloches 
eingefiihrt, welche unten schuhartig ange
scharft ist. 

Der Einfuhrung des Zementes dient 
ein guBeiserner Korper b (Fig. 469), 
der dmch Schrauben s mit dem Rohre 
verbunden ist und im Innern die Form 
eines abgestumpften Kegels besitzt. Auf 
dem auBeren Umfange des Kegels be
finden sich mit getalgter Hanfschnur 
gefullte Rillen zur Abdichtung des GuI3-
korpers gegen die Rohrwand. 

Rohr und GuBkorper sind mit 
ubereinstimmenden Lochern d ver
sehen, welche in radialer Richtung ver
laufen. 

In diesen GuI3korper wird ein mit 
dem Hohlgestange verbundener Stopsel f 
eingesetzt, welcher 6 Locher enthalt, die 
in die Locher d des GuBkorpers ein· 
munden. 

Del' Beton besteht aus etwa 65 
Teilen Zement und 35 Teilen Wasser 

und ist in dieser Mischung so diinnfiiissig, daI3 er durch die Pumpe ein
gefiihrt werden kanu. Der Beton wird in holzernen Bottichen etwa 
15 Minuten angeriihrt und dann durch holzerne Rinnen dem Saugkasten 
der Pumpe zugefiihrt, worauf er in genau vorher bestiInmter Menge 
dmch die Pumpe in den GuI3korper und von hiel' durch die Locher hinter 
die Rohre gedruckt wird. 

Zur Entfernung von im Gestange zmli.ckgebliebenem Zement 
wird unmittelbar darauf so viel Spulwasser durch die Pumpe eingefi.i.hrt, 
bis das Gestauge innen wieder sauber ist. 

N achdem del" Zement etwa 4 Wochen abgebunden hat, wird versucht, 
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den Stopsel durch Ziehen am Gestiinge zu IOsen. Falls dies nicht moglich 
ist, wird das Gestiinge, das bei h (siehe Fig.469) Rechtsgewinde besitzt, 
von dem GuBkOrper, der bei i mit Linksgewinde versehen ist, abge
schraubt und darauf der GuBkorper durch Friisen zerstort. Etwa im 
Bohrloche verbleibende Reste werden mit der Fangkrone aufgeholt. 

Bei dem zweiten Verfahren wird die Bohrlochssohle mit Zement 
verfiillt und die Rohrtour, deren unterstes Rohr mehrere Liingsschlitze 
enthiilt, vor dem Erharten des Betons in diesen eingesenkt. Darauf 
wird im Innern del' Rohrtour del' Beton noch einige Meter hoch einge
bracht, so daB er 'durch die Liingsschlitze in das Gebirge eindringen 
kann. 

D. Die verschiedenen Arten der Verrohrnng 
von Bohrlijchern. 

Die Ausfiihrung del' VelTohrung hiingt von del' Bestimmung ab, 
welche das betrefIende Bohrloch erfiillen soIl. Handelt es sich urn Schiirf
zwecke, so wird das Bohrloch nur eine einfache Auskleidung durch sog. 
A bsperrungsrohre erhalten, welche moglichst billig und leicht wieder
zugewinnen sein miissen. Bohrlocher, welche dauernd gebraucht.werden, 
oder bei denen ein AbschluB der zusitzenden Wasser erforderlich ist, 
werden durch sog. Isolierungsrohre verkleidet. 

Die IsolierungsvelTohrung unterscheidet sich von der durch Ab
sperrungsrohre nul' insoweit, als del' FuB des untersten Rohres, wenn 
del' WasserabschluB nicht gelungen ist, besonders abgedichtet werden 
muB. Wie die Abdichtung fiir gewohnlillh geschieht, ist bereits in dem 
Abschnitt Betonierung behandelt worden. 

Eine andere Moglichkeit der Abdichtung besteht darin, daB der FuB des 
untersten Rohres mit einem Sack trockener Erbsen umgeben wird, die durch 
das Aufquellen im Wasser die Abdichtung herbeifiihren. 

Man kann auch die Rohrtour mit Tonschlamm hintergieBen oder das unterste 
Rohr mit einer Moosbiichse versehen, die nach dem Absenken der Rohre unter 
dem Druck ihres Gewichtes zusammengepreBt wird und dabei das Moos in die 
Spalten und Offnungen hineindriickt.· 

Wiihrend man bei del' VelTohrung durch Isolierungsrohre das Bohr
loch von iiber Tage bis VOl' Ort mit einem Ausbau versehen muB, wenn 
del' Zweck del' Wasserabspelrung wh·klich elTeicht werden soIl, konnte 
man bei Bohrungen, die Schiirfzwecken dienen, die Sicherung del' Bohr-
10chsstoBe derart ausfiihren, daB eben nur die Bruchstelle eine Ver
rohrung erhiilt. Wiirde man die VelTohrung tatsiichlich so vornehmen, 
so wiirde der Bohrlochsdnrchmesser bald zu klein werden, da fast in 
jeder Bohrung nicht nul' eine, sondern mehrere zum Nachfall neigende 
Schichten vorhanden sind, von denen jede eine engere Rohrtour erhaltE'n 
miillte, welche durch die bereits eingebaute hindurchzubringen ware. 
Eine derartige VelTohrung, die in del' Praxis fiiI' bestimmte Zwecke 
Anwendung findet und gewohnlich als verlorene Rohrtour bezeichnet 
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wird, genugt also den Anforderungen des Betriebes nur in mangelhafter 
Weise. 

Eine Verrohrung muB, wenn sie die Fehler des verlorenen Ver
rohrens venneiden will, nicht nur eine, sondern womoglich alle auf
tretenden N achfallschichten absperren konnen, d. h. so tief wie moglich 
einzubringen sein, urn auf diese Weise die Verkleinerung des Bohrlochs
durchmessers, solange es irgend geht, au£zuhalten. Diesel' Bedingung 
Uint sich durch Wahl eines groBen Anfangsdurchmessers sowie durch 
zweckmaBig ausgesuchtes Material genugen, das, urn brauchbar zu sein, 
mit groBer Festigkeit einen dunnwandigen Querschnitt verbinden 
muB. 

Von einer idealen Verrohrung muB man ferner verlangen, daB sie 
dem Fortschreiten del' Bohrung unnlittelbar folgen kann. 

Die Erfullung diesel' Forderung hangt von del' Beschaffenheit del' 
zu durchteufenden Gebirgsschichten ab und laBt sich nul' in seltenenFallen 
erreichen. Immerhin soll man bestrebt sein, die Verrohrung derartig 
auszufUhren, unter del' Voraussetzung allerdings, daB del' hierdurch ent
stehende Mehraufwand an Zeit und Kosten sich im Einklang mit dem 
Zweck del' Bohrung befindet. 

Ein Nachteil des Ausbaues durch Verrohrung gegenuber dem Aus
bau durch Verlettung odeI' Betonierung besteht darin, daB unterhalb 
derVerrohrung auf aIle Falle mit geringerem Durchmesser weiter gebohrt 
werden muB, da sonst eine Einfuhrung del' Bohrwerkzeuge infolge del' 
durch die Verrohrung eintretenden Verengung des Bohrloches nicht 
moglich ware, und da die eingebauteRohrtour sonst keinenHalt imBohr
loche finden wUrde. Den trbelstand des Ausbaues durch Verrohrung, die 
zunehmende Verkleinerung des Rohrlochsdurchmessers, sucht man nun 
dadurch zu vermeiden, daB man nach Abbohrung eines Teiles die alte 
Rohrtour herauszieht und das abgebohrte Stuck mit 6inem groBeren 
Bohrer auf den ursprunglichen Durchmesser erweitert. Darauf wird die 
alte Verrohrung in die Erweiterung nachgefUhrt. 

Will man die Rohrtour nicht erst herausziehen, so muB die Erweite
rung durch besonders konstruierte Erweiterungsbohrer erfolgen, welche 
sich durch die Rohrtour mit kleinem Durchmesser einfUhren lassen 
und erst, wenn sie an Ort und Stelle angelangt sind, ihre richtige GroBe 
erhalten. 

Die nachtragliche Erweiterung eines Bohrloches empfiehlt sich nul' 
dann, wenn die hierdurch bedingten Zeitverluste und Unkosten den 
Vorteil del' Erweiterung nicht illusorisch machen. 

Bei dem Ausbau durch Verrohrung kaml man nun je nach del' Aus-
fuhrung vier verschiedene Arten unterscheiden: 

1. die verlorene, 
2. die gultige, 
3. die Teleskop-Verrohrung und 
4. die gleichzeitig mitsinkende Verrohrung. 
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I. Die verlorene Verrohrung. 
D:1S verlorene Verrohren findet dann Anwendung, wenn es sich 

darum handelt, eine Stelle des Bohrloches zu schfltzen, an der Schichten 
besonders zum N achfall neigen. Da eine 801che Verrohrung fast nie 
wiederzugewinnen ist, so bezeichnet man sie gewohnlich als verlorene 
Verrohrung odeI' als verlorene Rohrtour. Die verlorene Rohrtour wird 
so eingebracht, daB sie etwa 2-3 m fiber und unter die lockeren Schichten 
hinausragt (siehe Fig. 470) . Die Mflndung der Verrolullng wird triehter-

Fig. 470. Fig. 471. Fig. 472. 

Verlorene Verrohrung. Giiltige Verrohrung. Teleskopverrohrung. 

formig gestaltet, was durehAusbeulen des oberstenRohrstflckesgeschieht, 
um Beschadigungen dureh die Bohrwerkzeuge beim Einlassen zu ver
meiden. Unterhalb del' Verrohrung bolu,t man mit kleinerem Dureh
messer weiter, wodurch ein fester Absatz des Gebirges stehen bleibt, 
auf dem die verlorene Rohrtour ruht. Ein Erweitel'l1 des Bohrloches 
unter dem Absatz verbietet sich also von selbst, da sonst die Gefahr 
besteht, daB die Rohrtour weiter hinabrutscht. Dieses Verfahren bietet 
jedoch nul' dann Vorteile, wenn das Bohrloch mit groBem Durchmesser 
begonnen ist, keille groBe Tiefe erforderlich ist, und ein zweites Ver
rohren nicht so bald notig wird. 

II. Die giiltige Verrohrung. 
Die zweite Art der Verroluung dUNh zutage gehende Rohrtouren, 

auch gt'tltige Verrohrung genanllt, wird dann angewandt, wenn aus den 
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eben besprochenen Griinden das Einbauen einer verlorenen Rohrtour 
nicht ratsam erscheint (Fig. 471). Hierbei wird das Bohrloch von Tage 
aus bis unter die briichige Stelle verrohrt und dann mit kleinerem Durch
mesger weitergebohrt. 

III. Die Perspektiv- oder Teleskop-Verrohrnng. 
Wird bei groBerer Tiefe des Bohrloches eine zweite VelTohrung 

erforderlich, so kann man entweder, wie bereits erwahnt, die erste Rohr
tour zutage ziehen, das Bohrloch bis zu del' gewohnlichen Tiefe nach
tragIich erweitern und die erste Rohrtour dann verIangert wieder ein
bauen, oder man muB, wenn dies llicht angangig sein sollte, eine zweite, 
engere Rohrtour von Tage bis zur Bohrlochssohle einbauen. Eine solche 
Verrorn.'11ng nennt man Teleskop- oder Perspektiv -Verrohrung. Bei dieser 
Art der Verrohrung, welche sehr haufig zur Anwendung gelangt, stehen 
mitunter fiber lO Rohrtouren ineinander eingeschaltet (siehe Fig. 472). 
Hierbei kann die eine oder andere der neu hinzukommenden Verroh
rungen als verlorene Rohrtour eingebaut werden. Eine derartige Ver
I"Oruung besitzt den Nachteil, daB mit dem Einbau jeder neuen Rohrtour 
eine Menge fiberfiussiger Rohre hinzukommt, die den Bohrbetrieb wesent
lich verteuert, diese Rohre konnen jedoch groBtenteils nach Be
endigung der Bohrung wieder gewonnen werden. Es empfiehlt sich 
deshalb, wenn irgend moglich, die gultige Verrohrung mit nachfolgender 
Erweiterung des Bohrloches anzuwenden. 

IV. Die gleichzeitig mitsinkende Verrohrnng. 
Bei Bohl'11ngen in sehr gebrachen oder Schwimmsand fuhrenden 

Schichten ist man gezwungen, die Verrohl'11ng dem Fortschreiten des 
Bohrloches unmittelbar folgen zu lassen, da dieses sonst infolge des 
Nachl'11tschens immer neuer Gebirgsteilchen sich nicht offen erhalten 
laBt. Bei der gleichzeitig mitsinkenden Verrohrung befindet sieh der 
Rohrschuh in gleicher Hohe mit dem Bohrinstrument. Das Niedertreiben 
der Verroruung geschieht entweder durch das eigene Gewicht der Rohr
tour oder durch Belasten mit Gewichten oder durch besondere PreB
einrichtungen. In dem MaBe, wie die Tiefe des Bohrloches zunimmt, 
wird die Rohrtour an der Miindung durch Aufsetzen neuer Rohre ver
langert. Das . Nachschieben der Rohrtour kann auch periodisch durch 
ein Ramminstrument geschehen, man muB dann aber starkere Bohrrohre 
verwenden. Diese Verroruung vermeidet die Fehler der anderen, laBt 
sich aber nur in auBergewohnIichen Fallen anwenden. 
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E. l\Iaterial der Verrohrungen. 
Das Material, aus dem die Rohre hergestellt werden, kann sehr 

verschiedenartig sein. Es richtet sich nach dem Zwecke der Bohrung 
und nach der Beschaffenheit und Zusammensetzung der durch die 
Bohrung erschlossenen Mineral- oder Solquellen. 

Fur gewohnlich benutzt man Rohre aus Eisen blech, die bei suBem 
Wasser vollkommen ihren Zweck erfullen. 

GuBeiserne Rohre werden nur bei groBen Bohrlochern von uber 
350 mm Durchmesser angewandt, wenn Erschutterungen odeI' StoBe 
nicht zu befurchten sind. 

Rohre aus verzinkte m Eisen blech eignen sich fur salzhaltiges 
Wasser. 

Rohre aus Zinkblech verwendet man wohl bei Erbohrung 
atzender Wasser, jedoch nicht in groBen Teufen, da das Zinkblech viel 
zu weich ist, aIs daB es irgend welche Drucke aushalten konnte. 

Aus WeiBblech hergestellte Rohre erweisen sich praktisch fiir 
kleine Bohrlocher und fiir geringe Driicke. 

Kupferne Rohre sowie Messingrohre kommen nur fiir atzende 
Wasser oder Solquellen in Frage, sind aber fur gewohnlich viel zu 
teuer. 

Holzerne Rohre werden nur selten angewandt infolge ihrer 
umstandlichen Herstellung und der bedeutenden Wandstarken, welche 
sie erhalten mussen. 

In einem FaIle, zur AbschlieBung einer Solquelle in Bad Nauheim, 
hat man sogar Rohre aus Tomback angewandt. 

Neuerdings hat man vorgeschlagen, Rohre aus Eisen beton zu 
verwenden, die nach dem Schleuderverfahren hergestellt werden, sog. 
Schleuderrohre, welche besonders hohe Driicke aushalten konnen. Zur 
Anwendung im praktischen Bohrbetriebe sind sie jedoch bis jetzt nicht 
gelangt. 

F. Abmessnngen der Rohre. 
Die Lange der Rohre ist verschieden. Sie betragt im allgemeinen 

2,5-5 m, ubersteigt jedoch 7 m nicht, da sonst die Rohre zu lang werden, 
um sich im Bohrturm bequem handhaben zu lassen. 

Die Nutzlange der Rohre - darunter versteht man die gesamte 
Rohrliinge abzuglich der Lange des einen Gewindes - wird fur ge
wohnlich so gewahlt, daB sich Werte wie z. B. 5,10 oder 3,40 ergeben, 
wahrend man Langen von z. B. 6,353 oder 2,785 nach Moglichkeit 
vermeidet. 

Der lichte Durchmesser der Rohre kann zwischen 40 und 1000 mm 
betragen. 

Die Wandstiirke ist von dem zu erwartenden Druck abhangig. 
1st kein Wasserdruck vorhanden, so schwankt sie fUr Rohre von no bis 
640 mm Durchmesser zwischen 1,5 und 5 mm. 
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Hat man jedoch groBeren Nachfall odeI' Wasserdruck zu gewartigen, 
so geniigt die eben angegebene Wandstarke nicht, vielmehr kOl1l1en dann 
leicht Knickungen, Verbeulungen odeI' Briiche entstehen, die langwierige 
Reparaturen zur Folge haben odeI' gar die Existenz des Bohrloches in 
Frage stellen. LaBt also die Beschafi'enheit des Gebirges derartige Be
schadigungen vermuten, so empfiehlt es sich, diesen Gefahren von vorn
herein durch Anwendung dickwandiger Rohre zu begegnen. 

Wie stark &ind abel' nun im einzelnen FaIle die Wandungen del' Rohre 
zu bemessen, damit sie den eventuell auftretenden Druck aushalten 
konnen? 

Ehe an die Beantwortung diesel' Frage gegangen werden kann, ist 
es erforderlich, sich erst einmal dariiber klar zu werden, welchen Driicken 
im Bohrloche b~findliche Rohre unterworfen sind. 

Eine Betrachtung 1) del' Driicke, welche auf eine im Bohrloche be
findliche Rohrtour wirken, hat zu unterscheiden zwischen dem il1l1eren 
und dem auBeren Druck; bei del' Untersuchung des il1l1eren Druckes 
ergibt sich noch ein Unterschied aus del' Bohrmethode, je nachdem es 
sich um eine Trocken- odeI' um eine Spiilbohrung handelt. 

Bei del' Trockenbohrung haben wir gewohnlich den Fall, daB das 
Wasser im Innern del' Verrohrung in einer gewissen Hohe steht, die, 
wenn es sich nicht um absolut trockenes Gebirge handelt, vom Grund
wasserspiegel abhangig ist. Bis zur Hohe des inneren Wasserspiegels 
herrscht dann del' Druck del" atmospharischen Luft (Fig. 473). 

Von hier an steht die Rohrtour unter dem Druck des im Innern 
befindlichen Wassel's, del', da 10 m Wassersaule einen Druck von einer 
Atmosphare ausiiben, aIle 10 m um eine Atmosphare zunimmt. Die 
GroBe des il1l1eren Druckes auf del' Bohrlochssohle .. ird uns durch 
die Formel 

Di= 
h-hi 

10 Atm 

angegeben. Darin bedeutet Di den il1l1eren Druck des Bohrloches und 
hi die Entfernung des Wasserspiegels von Tage. Das Diagramm, Fig. 474, 
zeigt das Verhalten des Druckes bei wachsender Tiefe, wobei die bis zum 
inneren Wasserspiegel eintretende Zunahme des Luftdruckes als zu 
unbedeutend vernachlassigt ist. v steUt hierin die Linie des Druck
verlaufs dar. 

Del' von auBen auf die Rohre wirkende Wasserdruck ist von del' 
Hohe des Grundwasserspiegels abhangig. Bezeichnet Da den auBeren 
Druck, hg den Grundwasserspiegel und h wieder die Gesamtteufe des 
Bohrloches (Fig. 473), so muB ofi'enbar del' auBere Druck auf del' Bohr
lochssohle sein 

Da h-hg Atm 
10 

') S. a. "Unterlagen fiir die Berechnung der Wandstarken von Bohrrohren". 
Tiefbohrwesen 1910, Nr. 12. 
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Da mit zunehmender Teufe sowohl del' iiuBere als auch del' innere Druck 
gleichmiiBig aIle 10 m um eine Atmosphiire zunehmen, so folgt hieraus, 
daB del' auf die Verrohrung wirkende Druck des Wassel's sein muB 

odeI' 

D 

odeI' gleich 

D = Da-Di 

h-hg 
10 

h-hi 
-10 

d. i. gleich del' Differenz zwischen Grundwasserspiegel und innerem 
Wasserspiegel. 1m Diagramm, Fig. 475, stellt sich dieses Verhiiltnis 
folgendermaBen dar: 

Darin bedeutet h die Gesamttiefe des Bohrloches, hg die Ent
fernung des Grundwasserspiegels von Tage, hi die Entfernung des 
inneren Wasserspiegels von Tage und v die Linie des Druckverlaufs. 
Mit sinkendem inneren Wasserspiegel wiichst die Differenz und damit 
auch del' Druck, mit steigendem nehmen Differenz und Druck abo 

Fig. 473. Fig. 474. 

~ 
rlt.i-!HJ/alm, 

'to 

Fig. 475. 

Ganz andel's liegen die Verhiiltnisse bei del' gewohnlichen Spiil
bohrung. Riel' besteht ein Unterschied zwischen iiuBerem und innerem 
Wasserspiegel nicht, infolgedessen tritt' auch kein Druckunter
schied auf. 

Die bisherigen Betrachtungen galten nul' dem Druck des Wassel's. 
AuBel' diesem kann abel' auch del' Druck des Gebirges auf die Rohr
wandungen einwirken. Del' Gebirgsdruck wird zum groBen Teil durch 
das Auftreten von N achfall hervorgerufen. Er liiBt sich j edoch rechnerisch 

Ban sen, Tiefbohrwesen. 23 
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nicht ermitteln, da sich weder die Menge noch die Hohe, aus welcher 
der Nachfall kommt, einwandfrei feststellen lassen. 

Da eine exakte Ermittlung des auf die Rohrwandungen wirkenden 
auBeren Druckes nicht moglich ist, so kann eine Berechnung der Wand
starken auf streng mathematischer Grundlage nicht erfolgen. Immerhin 
existiert eine Naherungsformel von Lam e, die zur Berechnung der 
Wandstarken vielfach benutzt wird. Sie lautet nach den Ausfiihrungen 
von Ingenieur A. Weinfeld-Policiori-Bucau im Pe-trole roumain: 

p D2-d2 

c 2D2 

worin 
p den auBeren Druck in kg auf 1 qmm 
c den zuUissigen Druck in kg auf 1 qmm 
D den auBeren Rohrdurchmesser in mm und 
d den inneren Rohrdurchmesser in mm bedeutet. 
Die vorstehenden Betrachtungen galten fiir den Fall, daB sich nul' 

eine Rohrtour im Bohloche befindet. Wie steht es nun mit den Druck
verhaltnissen, wenn mehrere Rohrtouren eingebaut sind? Offenbar 
andert sich in den unteren Teilen des Bohrloches niehts, da hier nur eine 
Rohrtour in Frage kommt. In den oberen Teilen dagegen andert sich 
an den Stellen, wo die Rohrtouren ineinander geschachtelt sind, ebenfalls 
nichts, da entweder die Rohre so aneinanderliegen, daB kein Zwischen
raum vorhanden ist, oder andernfalls del' vorhandene Zwischenraum 
mit Wasser ausgefiillt sein kann. 1st beides jedoch nicht del' Fall, was 
in del' Praxis kaum je vorkommen diirfte, so hat die auBere Rohrtour den 
gesamten auBeren Wasserdruck und Gebirgsdruck allein auszuhalten, 
und ihre Wandstarke ist dementsprechend zu bemessen. 

Bei del' Spiilbohrung spielt die Bemessung del' Wandstarke nur in
sofern eine Rolle, als diese ausreichend sein muB, in den unteren Partien 
das bedeutende Eigengewicht del' Rohre auszuhalten, das allerdings 
durch den Auftrieb im Wasser wesentlich verringert wird. AuBerdem 
miissen die Rohre imstande sein, den z. B. bei del' Schnellschlag
bohrung mit Verkehrtspiilung erzeugten Dberdruck aufzunehmen. 

Den auBeren Durchmesser del' Rohre wahlt man zweckmaBig urn 
8-10 mm kleiner als den Bohrlochsdurchmesser. Hierdurch erreicht 
man den Vorteil, daB sich die Rohre leichter absenken und eventuell 
spateI' ohne groBe Schwierigkeiten wieder herausziehen lassen. 

Was -nun die Lange und den Durchmesser der einzelnen Rohrtouren 
anlangt, so richten sich diese natul'gemaB in erster Linie nach den ort
lichen Verhaltnissen. Da es bei gl'oBeren Bohrungennicht moglich ist, 
mit einer Verrohrung auszukommen, so muB VOl' dem Beginn der 
Bohrung zunachst festgestellt werden, mit welchem Durchmesser man 
beginnen und mit welchem man die vermutliche Endtiefe erreichen 
will. Herrscht hieriibel' Klarheit, so kann man daran gehen, ein Rohren
schema fiir die Bohrung aufzustellen, d. h. festzusetzen, wie viel Ver
rohrungen eingebaut werden, und welchcn Durchmesser die einzelnen 
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Rohrtouren erhalten sollen. Es ist dies fUr den ungehinderten Fort
gang der Bohrung sehr wichtig, da die Lieferung der Rohre meist 
langere Zeit erfordert, diese auch haufig erst von dem Walzwerk ange
fertigt werden miissen. 

Fli.r die Aufstellung eines Rohrenschemas ist in erster Linie von 
Bedeutung der Zweck, den die Bohrung erfiillen solI, sei es, daB es sich 
urn eine AufschluBbohrung handBlt, dann brauchen die Rohre nur die 
Sicherung der Bohrlocbswande zu iibernehmen, sei es, daB sog. Forder
bohrungen in Frage kommen, aus welchen eine Fliissigkeit dauernd ge
hoben werden solI. In diesem Faile ist es unumganglich, einen bestimmten 
Enddurchmesser einzuhalten. 

Weiter ist fii.r die Wahl des Rohrenschemas zu beriicksichtigen, 
ob die Bohrung in geologisch bekanntem oder unerforschtem Gebiete 
niedergebracht werden solI. 1m ersten Faile hat man geniigend An
haltspunkte zur Aufstellung eines Schemas, im letzteren empfiehlt 
es sich, die Bohrung groBer zu beginnen, so daB ein bis zwei Rohrtouren 
als Reserve dienen konnen fUr den Fall, daB man auf unerwartete 
Schwierigkeiten stoBt. 

Die Tiefe, bis zu welcher die einzelnen Rohrtouren gebracht werden 
konnen, betragt normalerweise 100-200 m, in den gtinBtigsten Fallen 
200-450 m. Je groBer der Durchmesser ist, urn so groBer sind die 
Schwierigkeiten, welche dem Absenken entgegenstehen. 

Die Gesamtlangen von Rohrtouren fallen bei Teleskopverrohrungen 
bedeutend groBer aus, da hier ein Teil der Rohre sich in einer anderen 
Rohrtour befindet. 

Der Rohrbedarf je Meter Boh.rung betragt bei Bohrungen im Deck
gebirge und Steinkohlengebirge etwa 2,5-3 m, welche, da sie gewohnlich 
als Teleskopverrohrung eingebaut werden, groBtenteils wiederzu
gewinnen sind. 

G. Verbindungen del' Rohre Imter~inander. 
J e nach der Verbindung der Rohl'e in del' Langsnaht unterscheidet 

man genietete, verschl'aubte, geschweiBte oder gezogene Rohre. 
Die Nietrohre werden durch Niete zusammengehalten, vel'schraubte 

Rohre durch Schl'auben. GeschweiBte Rohre konnen iiberlappt oder 
patentgeschweiBt sein. N ahtlose odeI' gezogene Rohre sind die so
genannten Mannesmannrohre. 

Von diesen 4 Bauarten verwendet man heutigentags gewohnlich 
nur die Nietrohre fiir groBe und die patentgeschweiBten fUr kleine Durch
messer. 

Die Querverbindung der einzelnen Rohre erfolgt durch Niete, 
Schrauben oder durch Zusammenschrauben. In diesem Falle sind beide 
Rohre mit Gewinde versehen. 

23* 
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I. Nietrohre. 
Die vemieteten Rome, welche in fri.i.herer Zeit fast ausschlieBlich 

zur Anwendung ge1angten, sind auch jetzt noch im Gebrauch bei Boh
rungen mit sehr groBem Anfangsdurchmesser als Futterrohre in den 
obersten Partien, welUl es weniger auf luft- und wasserdichten AbschluB 
als auf das Sichem der StoBe gegen Nachfall ankommt. Nietrome be
sitzen gegeniiber den spateI' zu besprechenden patentgeschweiBten 
und nahtlosen Rohren den V orteil der groBeren Billigkeit und den del' 
Moglichkeit der Selbstanfertigung flIT jeden beliebig groBen Durch
messer, wahrend die ersteren bei groBen Durchmessern sich entweder 
iiberhaupt nicht oder nul' mit groBen Kosten und Zeitverlusten an
fertigen lassen. 

Del' Nachteilliegt in der geringen Festigkeit gegen Druck und Zug, 
infolgedessen sie auch kaum wiedergewolUlen werden konnen. 

Die Nietrome werden von einigen Firmen del' Tiefbohrbranche 
auch vorratig auf Lager geha1ten. So liefernz. B. Deseniss und J aco bi 
in Hamburg Rohre Von mm 
Durchmesser 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 900, 1000 
Wandstarke 8, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 12, 12, 12 

a) Herstellung der Nietrohre. 
Eisenb1ech. 

Zl1r Herstellung von Nietrohren verwendet man Feinbleche, Grob
b1eche nur dann, wenn die Rohre fiir groBe Bomlochsdurchmesser ge
braucht werden. Feinb1eche sind aIle Bleche unter 4,5 mm Dicke, Grob
bleche solche von 5 mm und mem Dicke. 

Die Lange eines Rohres wird zweckmaBig nicht iiber 2 m genommen, 
da fiir groBere Langen die auf dem Bobrplatz zur Verfi.1gung stehenden 
Biegevorrichtungen nicht ausreichen. 

Die Breite del' Bleche richtet sich nach dem Durchmesser des her
zustellenden Rohres. Sie laBt sich nach folgender Formel ermitteln: 

Bedeutet 
d den Rohrdurchmesser, 
s den Spielraum zwischen del' auBeren Rohrwand und der 
Bohrlochswandung, der etwa 8-10 mm groB zu nehmen ist, 
n die Ubergreifung der Bleche, welche etwa 30-50 mm ge
nommen wird, 

so muB die Breite sein 
B = ('It (d - 2 s) + n) 

Die Blechstarke hangt von der BohrJochsweite, von der Lange der 
gesamten Vel'rohrung und davon ab, ob die Rohre nach Beendigung der 
Bohrung wieder gezogen werden sollen odeI' nicht. 1m letzteren FaIle 
mi.issen die Bleche eine groBere Starke besitzen als sonst. Die Blecbstarke 
der benutzten Rohre schwankt zwischen 1,5 und 12 mm. 
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Niete. 
Die Niet.e erhalten in der Regel keinen Kopf, weil das Vorhandensein 

von Nietkapfen innen im Rohre den Querschnitt beengt und auEen der 
zum Absenken erforderlichen Glatte schadet. 

Die Niete werden gespalten und von innen in die Rohre gesteckt. 
Fig. 476 zeigt einen eisernen Niet ohne Kopf, der an einem Ende etwas 
eingeschnitten oder aufgcschlitzt ist. Die Patentniete von Hasenarl 
(Fig. 477) bestehen aus einem zylindrischen Bolzen aus weichem 
Schmiedeeisen oder Kupfer. An der dem Iunern des Rohres zugekehrten 
Seite sind sie ausgedreht bezw. vertieft. 

Fig. 476. 
Niet von Mayer & Co. 

Fig. 477. 

Patentniet von Hasenorl 
(aus Tecklenburg, Handbuch 
der Tiefbohrkunde, Bd. II). 

Fig. 478. 
Nietkolben von Kind (aus 
Tecklenburg, Handbuch 

der Tiefbohrkunde, Bd. V). 

Nietkolben. 

Fig. 479. 
Nietkolben von 

Winter. 

Die Nietkolben werden beim Vernieten in das Innere des zu nietenden 
Rohres gebracht, urn dem Niet beim Hammern eip.en Widerstand zu 
bieten. 

Der Nietkolben von Kind besitzt zwei halbzylindrische Backen a, die 
durch zwei Stangen b und d miteinander mit Hille einesGelenkes beweglich verbun
den sind und oben in eine Stange mit Gewinde enden. An diese kann eine Bohr
stange angeschraubt werden (Fig. 478). Der Keil e ist ebenfalls mit einer Schrauben
spindel zum Befestigen an einer Bohrstange versehen. Beim Nieten wird der Keil 
gesenkt, wodurch die Backen auseinandergetrieben und gegen die Rohrwandung 
gepreBt werden. 

Von iihnlicher Beschaffenheit sind auch die frillier viel verwendeten Niet
kolben von Winter (Fig. 479), Cramer, Lippmann und der sog. NietamboB. 

Zwei Nietkolben neueren Datums von der Tiefbohrmaschinenfabrik Mayer 
& Co. und von der Tiefbohrmaschinenfabrik Deseniss & Jacobi sind in den 
Figuren 480 und 481 veranschaulicht. 
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Die Tiefbohl'masehinenfabrik Mayer & Co. fertigt auBerdem noeh einen 
sehr einfaehen und zweekmiiBigen, sehmiedeeisernen Nietkolben mit aus
weehselbaren Nietbaeken an (Fig. 482). Er besteht aus einer oben mit einem Griff 
ve.rsehenen Eisenstange, an del' sieh unten die ausweehselbare Nietbaeke befindet, 
die jedoeh nur einen Teil des Rohrumfanges umfaBt. Dureh einen einfachen 
Hebel, del' in einem dureh die Stange gefiihrten Bolzen drehbar verlagert ist, und 
der sich gegen die entgegengesetzte Rohrseite preBt, kann die Nietbaeke gegen 
die Wandung gedriiekt werden. 

Fig. 480. 
Nietkolben von 
Mayer & Co. 

Fig. 481. 
Nietkolben von 

Deseniss & Jacobi. 

Das Biegen. 

Fig. 482. 
Nietkolben mit auswechsel

baren Nietbaeken von 
Mayer & Co. 

Das Biegen und Rollen der Eisenbleche geschieht gewohnlich in , 
kaltem Zustande; nur bei starken Blechen ist es zweckmaJ3ig, dieses 
vorher ein wenig anzuwarmen. Eine einfache Biegevorrichtung kann 
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man sich leicht selbst herstellen. An einem festen Balken oder Tisch 
wird eine Rundeisenstange von del' Liinge des Rohres so befestigt, 
daB ein Zwischenraum von etwa 25-30 mm bleibt. In dies en Zwischen
raum wird das zu biegende Blech der Liinge nach eingefiihrt. Man biegt 
nun das Blech, indem man es mit dem Riicken gegen den Balken stemmt, 
nach vorn um das Rundeisen gleichmaBig in der ganzen Lange nach 
und nach um, bis die gewiinschte Kriimmung erreicht ist. Dann schiebt 
man je einen Eisenring an beiden Enden um odie gerolIte Blechtafel 
und nietet diese sogleich. 

Kind benutzte eine besondere Rollvorrichtung. Diese besteht aus zwei 
iibereinander angeordneten WaIzen mit kleinem Zwischenraum, in den das Blech 
geschoben wird. Das Blech wird an Hakchen an der oberen Walze befestigt 
und diese vermittels zweier Hebellangsam gedreht, bis beide Blechenden zwischen 
den WaIzen iibereinander gehen. Die obere Walze wird nun aus dem Lager 
gehoben, und dann zwei Eisenringe iiber das gerollte Blech geschoben, worauf dieses 
zum Vernieten von der Walze abgezogen werden kann. 

Lochung und Vernietung. 
Die Lochung der Bleche erfolgt von Hand mit Hilfe eines Dornes 

und eines Hammers. Man kann hierzu auch besondere Spezialmaschinen 
verwenden, doch wird sich ein Vorteil damit kaum erzielen lassen, da 
die Selbstanfertigung von Rohren auf dem Bohrplatz ja zu selten erfolgt, 
aIs daB derartige Maschinen ausgenutzt werden konnten. 

Die Nietlocher werden entweder in einer Reihe oder in zwei Reihen 
zickzackformig angeordnet. Letzteres geschieht dann, wenn das Rohr 
groBere Driicke aushalten solI. 

Das Vernieten erfolgt nun in der Weise, daB, nachdem die Niet
locher im Rohre und in der Muffe hergestellt sind, der Niet von innen 
mitteIs eines Niethalters oder von auBen in das in der Rohrwand be
findliche Loch eingesteckt wird. In das Innere des Rohres wird dann 
einNietkolben eingefiihrt, derNiet dagegen gepreBt und nun in gewohn
licher Weise die Nietung volIzogen. 

Die Vernietung mehrerer Rohre zu einer ganzen Rohrtour hat so zu 
geschehen, daB die Langsnahte der genieteten Rohre gegeneinander ver
setzt sind. 

b) Einteilnng der Nietrohre. 
Die vernieteten Rohre lassen sich einteilen in 

1 Muffenrohre, 
2. Kegelrohre und 
3. Doppelrohre. 

1. Muffenrohre. 
Bei den Muffenrohren unterscheidet man Rohre mit auBeren und 

Rohre mit inneren Muffen. 
Die Rohre mit auBerer Muffe werden mit einem auBeren Muff 

von ungefahr 200 mm Lange versehen. Der Muff wird zur Halfte mit 
dem unteren Rohrende vernietet und dann das neue Rohr aufgesetzt und 
mit der anderen Halfte des Muffes vernietet, wobei darauf zu achten ist, 
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daB die abgedrehten StoBe innen gut aufeinander passen. Geschieht 
das nicht, so kann der BohrmeiBel beirn Einlassen an der vorstehenden 
Rohrkante hangen bleiben und die Rohre verbiegen. Ein Muffenrohr 
mit auBerer Muffe ist in den Fig. 483 und 484 veranschaulicht. 

Die Muffenrohre mit innerer M II He besitzen gegenliber denell mit 
auBerer Muffe den Voi'teil, daB sie slCh leichter in das Bohrloch einbringen 
und herausziehen lassen, da sie eine glatte AuBellseite besitzen. Del' 
Muff muB unten und oben angescharft werden, um ein Hangenbleiben 
des MeiBels zu verhiiten (Fig. 485). Die Vernietung erfolgt in kaltem 
Zustande, gestaltet sich abel' sehr schwierig, weshalb derartige Rohre 
auch nul' selten gebraucht werden. 

2. Kegelrollre. 
Die Kegelrohre odeI' Keilrohre sind Rohre, die zum Zwecke del' 

Verbindung am oberen Ende etwas aufgetrieben sind, so daB das obere 
Rohr in das untere hineingesteckt werden kann. Das obere RohI' ragt 
etwa 75-100mm in das untere RohI' hinein, und in d!eser SteHung werden 
die Rohre zusammengenietet (Fig. 486). Die Anfertigung derartiger 
Rohre gestaltet sich sehr einfach. Die KeilrohI'e vermeiden die N ach
teile, welche den Muffenrohren auhaften. Sie lassen sich leichter in das 
Bohrloch einbringen und bieten auch dem MeiBel beirn Einlassen kein 
Hindernis. 

Bei den Keilrohren mit gewundener N ah t verlauft die Naht 
spiral£ormig um das Rohr, und zwar so, daB die Naht des oberen Rohl'es 
die FOl'tsetzung del' des unteren bildet. 

3. Doppelrollre. 
Die Doppelrohre gehoren eigentlich zu den Muffenrohren. Sie Ullter

scheiden sich von ihnen insofern, als del' auBere Muff gleich del' Lange 
des inneren Rohres genommen wird. Die Doppelrohre bestehen also 
aus zwei vollstandigen Rohren, die so ineinander stecken, daB die Quer
fuge zwischen zwei auBeren Rohren die Mitte des inneren Rohres trifft. 
Die Doppelrohre vermeiden die Nachteile del' Muffenrohre und konnen 
auch wasserdicht angefertigt werden, sind abel' zu teuer, da sie zu ihl'er 
Herstellung zu viel Blech gebrauchen. 

Will man bei den Doppelrohren die Vel'nietung vermeiden, so wird 
das auBere Rohr angewarmt und in diesem Zustande fiber das innere 
Rohr gelegt. Das auBere Rohr preBt sich dann infolge del' Schrumpfung 
beim Abkiihlen fest gegen das innere Rohr. 

4. Nietroln'e mit Scllraubellverbilldullg·. 
AuBel' durch Vernietung kann die Verbindung zweier Nietrohre 

auch durch Verschraubung beviirkt werden. Fig. 487 zeigt durch Ver
schraubung verbundene Nietrohre del' Deutschen Tiefbohr-Aktien
geseUschaft, die auBen glatt sind. Anstatt del' inneren Verbindung 
konnen die Rohre auch eine auBere durch Schraubenmuffen erhaltell. 



Verschraubte Rohre. 361 

Nietrolll'e mit Schraubenverbindung werden als obere Teile einer :Niet
rohrtour von groBem Durchmesser angewandt, wenn diese sich in einer 
groBeren Verrohrung befindet. Sie konnen dann leicht. wiedergewonnen 
werden. 

Fig. 483. Fig. 484. Fig. 485. 
Nietrohr mit auJ3erer 

Muffe. 
Kietrohl' mit auJ3erel' 

Muffe von Winter. 
Nietrohr mit innerer 
Muffe von Winter. 

Fig. 486. 
Kegelrohr (aus Ursinus, 
Kalender ffir Tiefbohr

ingenieure, S. 91). 

-- - ~.--

Fig. 487. 
Verschraubtes Nietl'ohl' 
der Deutschen Tiefbohl'

Aktiengesellschaft. 

IJ. Verschraubte Rohre. 
An Stelle del' Vernietung kalID man die Rohre in del' Li.ings- und 

Quernaht auch durch Schrauben miteinander verbinden. Die Schl'auben
bolzen werden dabei von innen eingesteckt und von auBen dllrch f1ache 
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Muttern angezogen. Die Anwendung von Schraubenrohren erweist 
sich aber nicht als vorteilhaft, da die Schrauben beim Einlassen allzu 
leicht beschiidigt werden konnen. 

III. G~schwei13te nnd gezogene Rohl'e. 
Gegenuber den bisher besprochenen Niet- und Schraubenrohren 

besitzen die geschweillten oder gezogenen Rohre die Vorteile einfacher 
Verbindung, groBerer Widerstandsfahigkeit gegen Zug und Druck, 
leichterer Wiedergewinnbarkeit und schnellerer Zusammensetzung. Die 
N achteile ergeben sich aus den hoheren Kosten, dem Verzicht auf Selbst
anfertigung und aus der Beschrankung auf Durchmesser bis zu maximal 
400 mm. Die groBen Vorzuge der patentgeschweillten Rohre sowie die 
Tatsache, daB Rohre fUr jeden beliebigen Durchmesser von einer ganzen 
Reihe von Firmen in groBeren Quantitaten standig auf Lager gehalten 
werden, haben dazu gefiihrt, daB im heutigen Bohrbetriebe fast nur noch 
demrtige Rohl'e zur Anwendung gelangen. 

Die geschweillten und gezogenen Rohre werden miteinander nur 
durch Verschraubung verbunden. Die Gewinde konnen zylindrisch oder 
konisch sein, die erstere Art der Verbindung findet aber heute nur noch 
selten Anwendung. FUr den Transport werden die Gewinde, um Be
schadigungen zu vermeiden, mit einer besonderen Umwicklung aus Holz 
versehen, das durch Eisendrahte zusammengehalten wird. 

Fiir die Konstruktion del' Bohrrohre sind vom Gewinde-Komitee 
des Vereins der Bohrtechniker Normalien ausgearbeitet worden, welche 
sich im einzelnen" mit der Gewindeform, der Bohnohr-Verbindung, 
den Normal-Dimensionen, der Beschaffenheit des Materials und der 
Rohre usw. befassen. Sie sind im Anhang auf S. 504-507 wieder
gegeben. 

Die einzelnen Rohre werden auf dem Bohrplatz zweckmaBig schon 
vor dem Beginn der Venohrung zu Rohrsatzen zusammengestellt, deren 
Gesamtlange etwa 15 m betragt, also der der Bohrstangenzuge gleich ist. 

Vor dem Zusammenschrauben der einzelnen Rohre zu Satzen ist 
das Gewinde mit einer Drahtbiirste sOl'gfaltig zu reinigen und dann etwas 
zu olen. 

Wird das Abschneiden eines oder mehrer Rohre erforderlich, so 
bedient man sich hierzu besonderer Rohrabschneider. Einen solchen 
Rohrabschneider, den Gliedenohrschneider von Mayer & Co., zeigt 
die Fig. 488. Er wird wie eine Bohrknane ruckweise vor- und ruck
warts bewegt und dabei die Flugelmutter allmahlich angezogen. Zwei 
andere, hiiufig verwandte Rohrabschneider sind in den Fig. 489 und 490 
dargestellt. 

Hat man keinen besonderen Rohrabschneider zur Verfugung, so 
wird das Rohr mit einem Meillel abgestemmt. 

Der beim Abschneiden entstehende Gmt ist sauber mit der Feile 
wegzunehmen, damit das Rohr beim Einlassen der Bohrwerkzeuge 
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nicht AnlaB zu Storungen gibt. Das Anspitzen der Rohre hat zu er
folgen, wenn von der Verwendung eines besonderen Rohrschuhes aus 
irgend welchen Grunden abgesehen wird. 
Man stemmt hierzu einen Teil der inneren 
Wandung mit dem MeiBel heraus und schiirft 
das stehengebliebene Stuck mit der Feile an. 

Fig. 488. 
Gliederrohrschneider von Mayer & Co. 

a) Die patentgeschweiLlten Rohre. 
Die patentgeschweiBten Rohre lassen 

sich einteilen in 
a) Rohre ohne Muffen- oder Nippel

verbindung, 
b) Rohre mit Muffen- und Nippelver

bindung, 
c) Rohre mit Nippelverbindung. 

1. Rorn'e ohlle Muffellverbilldullg. 
Eingezogene Rohre. Die Rohre 

ohne Muffenverbindung sind auBen und 
innen glatt. Zum Zwecke der Verbindung 

Fig. 489. 
Rohrabschneider von 

Deseniss & Jacobi. 

ist der eine Teil des Rohres etwas eingezogen und mit einem AuBen-

Fig. 490. 
Rohrabschneider von Deseniss & Jacobi. 
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gewinde versehen, das in das Innengewinde des anderen Rohres hinein
paBt (Fig. 491 und 492). 

Fig. 491. 
Eingezogenes Rohr von 

Deseniss & Jacobi. 

I 

1 
1 

Fig. 492. 
Eingezogenes Rohr mit 

StoJ3ring von 
Biige & Heilmann. 

Fig. 493. 
Aufgemufftes Rolli' del' 

Deutschen Tiefbolli'
Aktiengesellschaft. 

Fig. 494. 
Robl' mit Nippel

verbindung von Lapp. 

Die an den Verbindungsstellen eingezogenen Bohrrohre besitzen 
den V orteil einer auBen glatten Wand und ermoglichen auBerdem eine 
genaue Kalibrierung del' Rohre; hierdurch wird erreicht, daB die Durch-
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messerabstande der einzelnen Rohrtouren sehr klein geuommen werden 
konnen. 

Aufgemuffte Rohre. Beim Bohren auf Erdol werden Rohre 
mit innen glatter Wand bevorzugt. Zur Verbindung ist dann das eine 
Ende des Rohres so erweitert, daB es als Muffe dient (Fig. 493). 
Die innen glatten Rohre besitzen den Nachteil geringerer Haltbarkeit 
an den Verbindungsstellen. 

Treibrohre. Die Fehler der eben besproehenen Rohrtypen ver
meiden die auBen und innen glatten Bohrrohre, die sog. Treibrohre. 
Bei diesen sind die Wandstarken an der Verbindungsstelle dureh Aus
bezw. Einsehneiden eine8 Gewinde8 so weit abgesehwaeht, daB ohne 
Einziehung oder Aufmuffung eine Versehraubung der beiden Rohre er
folgen kann (Fig. 495). Derartige Rohre konnen nul' mit groBer Wand
starke und nul' fUr kleinere Verrohrungen angewandt werden, da sonst 
die Verschraubung zu sehwaeh wird und nieht meb"r genugende Trag
kraft besitzt. 

2. Rohre mit Muffenverbin(lung. 
Die Rohre mit Muffenverbindung werden heute wohl nur 

noeh fur sehr tiefe Bohrungen angewandt. Ihre Konstruktion geht aus 
den Figuren 496 und 497 hervor. Derartige Rohre besitzen infolge der 
Verwendung von Muffen starke Verbindungsstellen, lassen sieh aber 
aus diesem Grunde nieht leieht absenken. 

3. Rohre mit Nippelverbindung. 
Bei den Rohren mit Nippelverbindung sind beideRohre mit 

Innengewinde versehen (Fig. 494, 498 und499). Die Verbindung erfolgt 
dureh einen Nippel. Eine etwas anders gestaltete Verbindung zweier 
Rohre dureh einen Nippel zeigt aueh noeh Fig. 500. In dieser hat der 
Nippel in del' Mitte eine dem Bohrdurehmesser angepaBte Verstarkung 
erhalten. 

Die Anwendung del' Nippelrohre ist fUr groBere Bohrungen nieht 
zu empfehlen, da die Rohre dureh den Nippel im Quersehnitt verengt 
werden und auBerdem an der Verbindungsstelle leieht reiBen. 

b) Die nahtlosen Rohre. 
N ahtlose oder sog. Malmesmannrohre werden dureh Loehen und 

darauf erfolgendes Umformen unmittelbar aus einemFluBeisenbloek her
gestellt. Sie sind sehr widerstandsfahig gegen Druck, konnen abel' bis 
heute nur in kleineren Durehmessern hergestellt werden. In del' Ver
bindung unterscheiden sie sieh nieht von den geschweiBten Rohren. 
Ihre Anwendung ist im Bohrbetriebe bisher nur vereinzelt erfolgt, da 
sie auBer im Durchmesser infolge ihrer hoheren Preise aueh im 
Kostenpunkt den geschweiBten Rohten unterlegen sind. 
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H. Rohrstiicke. 
Die Rohrstiicke sind Hilfsgerii te, welche zur Verbindung von 

Rohrtouren mit verschiedenem Durchmesser, zur Erleichterung des Ein
lassens oder ZUID AbschluB der Rohre iiber Tage dienen k6nnen. Sie 
sind in der Regel durch Verschraubung, seltener durch Vernietung mit 
den Rohren verbunden. 

Fig. 495. 
Treibrohr der 

Deutschen Tief
bohr·Aktien· 
gesellschaft. 

l 

j 
I _ .... i .. ---
j 
I 

i ____ 1.. __ 

Fig. 497. 
Muffen·Bohrrohr 
der Deutschen 

Tiefbohr·Aktien
gesellschaft. 

Fig. 496. 
Rohr mit Muffenver· 

bindung von 
Deseniss & Jacobi. 

Fig. 498. 

Rohr mit Nippelverbindung 
von Winter. 

Fig. 499. 
Rohr mit Nippelverbindung 

von Biige & Heilmann. 

Die Nippel erm6glichen die Verbindung zweier Rohre von gleichem Durch
messer. Besondere Anwendung finden sie bei den im vorigen Abschnitt be-
sprochenen Nippelrohren. . 

Verjiingungsmuffe. Zur Verbindung von Rohren versclriedener Weite 
bedient man sich der Verjiingungsmuffen oder Reduktionsmuffen, auch Uber-
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gangsstiicke genannt, welche, wie Fig. 501 und 502 zeigt, aus einer oberen Muffe 
zum Aufschrauben auf das groBere Rohr und aus einer in diese eingeschraubten 
unteren Muffe bestehen. In die untere Muffe wird das kleinere Rohr mit dem 
mannlichen Gewinde eingeschraubt. 

G ewindepflocke und Kappen. Wird aus irgend welchen Griinden die 
Bohrung auch nur fiir kurze Zeit eingestellt, so ist die zu T age reichende Rohrtour 

Fig. 500. 
Rohr mit Nippelverbindung 

von Mayer & Co. 

Fig.50l. 
Ubergangsstiick von Winter. 

Fig. 502 a und b. 

Ubergangsstiicke von Heinrich Lapp. 

oben mit einem VerschluB zu versehen, urn das Hineinwerfen oder ·fallen von 
Gegenstanden zu verhindern, die spateI' nur durch Fangarbeit entfernt werden 
konnen. 

Del' VerschluB kann entweder durch Gewindepflocke oder Stopsel (Fig. 503), 
welche in das weibliche Gewinde des Rohres eingeschraubt werden, oder durch 
Schutzkappen (Fig. 504) erfoIgen, welche auf das mannliche Gewinde des Rohres 
aufgeschraubt werden. 
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Die Gewinde - Sehu tzringe dienen zum Schutz des oberen Gewinde
endes del' Rohrtour wahrend des Bohrens sowie als Spulauslauf bei direkter Spiilung 
(Fig. 505 und 506).· 

Fig. 503. 
Gcwindepfiock von 

Mayer & Co. 

Fig. 504. 

Gewindeschutzkappe von 
Mayer & Co. 

Fig. 505. 
Gewindeschutzring del' 

Deutschen Tiefbohr
Aktiengesellschaft. 

I 

i 

Fig. 507. 
Bohrrohrschuh del' Deut
schen Tiefbohr-Aktien

gesellschaft. 

Fig. 506. 
Gewindeschutzring von 

Deseniss & Jacobi. 

Fig. 508. 

Rohrschuh von 
Mayer & Co. 

[J 
Fig. 509. 

Gezahnter Rohrschuh von Biige & Heilmann. 

Del' Rohrschuh schiitzt das FuJ3ende einer 
langeren Rohrtour gegen Zusammendriicken von 
auJ3en und gegen Beschadigungen von innen durch 
das Anschlagen del' Bohrwerkzeuge. AuJ3erdem be
seitigt er schon beim Einlassen etwaige Uneben
heiten del' Bohrlochswandungen. Del' Rohrschuh ist 
ein stahlerner, unten mit einer Schneide odeI' Zahnung 
versehener Ring, der auf das gewindelose, etwas an
gesch!Lrfte Ende eines Rohres aufgenietet odeI' warm 
aufgezogen sein kann, aber auch - und das ist ge
wohnlich der Fall - durch Innen- odeI' AuJ3enge
winde mit dem Bohrrohl' verschraubt sein kann. 
Der Durchmesser ist ein wenig groJ3er als del' del' 
Rohrtour. Einen glatten Bohrschuh oder Rohrschuh 
zeigt Fig. 507 und 508, einen gezahnten Rohrschuh 
die Fig. 509. 
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J. Das Einbringen der Verrohrungen. 
Das Eillbringen der Verrohrungen gehort mit zu den schwierigsten 

Arbeiten, welche im Bohrbetriebe vorkommen. Es erfordert groBte Auf
merksamkeit und lange Praxis, um der dabei leicht auftretenden Sto
rungen Herr zu werden. 

Die Rohrsatze, welche, wie bereits erwahnt, zweckmaBig schon ge
raume Zeit vor dem Beginn der Verrohrung zusammengestellt sind, 
werden, wenn angangig, im Bohrturm senkrecht aufgestellt oder auf
gehangt. Bei Raummangel laBt man sie, gegen Rosten geschiitzt, im 
Freien liegen, jedoch moglichst nahe an den Eingangstiiren, um sie fiir 
den Gebrauch gleich zur Hand zu haben. 

Bevor nun mit dem Einbringen begonnen werden kann, muB fest
gestellt werden, ob das Bohrloch senkrechte Richtung und vollkommene 
Rundung besitzt. Zu dieser Priifung wird am Gestange die sog. 
Schablone, d. h. ein Nachbohrer oder eine Zackenkrone, in den unver
rohrten Teil des Bohrloches vorsichtig eingefuhrt und dabei genau auf 
etwaige Schwierigkeiten, die sich bei dem Absenken einstellen, geachtet. 
Ergeben sich hierbei Nachfall oder Unebenheiten in der Bohrlochswan
dung, so mussen diese zuvor entfernt werden, da sonst die Verrohrung 
sich nicht bis vor Ort einbringen laBt. Die Entfernung des NachfalIs 
geschieht durch Loffeln o~er verstarkte Spiilung, umunde Stellen 
werden durch den Nacbnahmebohrer oder durch die Stahlkrone be
seitigt. 

Das Einlassen der Rohre erfolgt satzweise, indem die einzelnen 
Rohrsatze miteinander entweder vernietet oder verschraubt werden. 
Bei dem Zusammenschrauben der Satze ist darauf zu achten, daB das 
mannliche Gewinde eines jeden Rohres nach unten, das weibliche nach 
oben gerichtet ist. Hierdurch wird die Verschraubung bedeutend leichter 
von statten gehen. Jedes Rohr wird vor dem Einlassen mit einer Draht
biirste gereinigt und etwas geolt, die Lange des Rohrsatzes oder des ein
zelnen Rohres genau gemessen und aufnotiert. 

Bis zu welcher Tiefe die Rohrtour einzulassen ist, hangt davon ab, 
ob unter der Verrohrung mit gleichem oder mit kleinerem Durchmesser 
weitergebohrt werden soIl. 

1m ersteren FaIle muB man mit dem unteren Ende so viel von der 
Sohle entfernt bleiben, daB der fur diesen Fall besonders konstruierte 
Bohrer unbehindert arbeiten Kanno 

1m letzteren FaIle bringt man die Rohrtour bis vor Ort. 
Das Einbringen einer giiltigen Verrohrung geschieht nun in der 

Weise, daB, nachdem man sich davon uberzeugt hat, ob das Bohrloch 
uberall eine gleichmaBige Rundung und Weite besitzt, der erste Rohr
satz mit dem Bohrkabel nach Aufschrauben der Hebekappe angehoben 
und in das Bohrloch so eingelassen wird, daB das weibliche Gewinde des 
Rohres nach oben gerichtet ist. Der Satz wird nun durch eine Rohr
schelle uber Tage abgefangen, die Hebekappe entfernt, auf den zweiten 

Bansen, Tlefbohrwesen. 24 
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Satz geschraubt und diesel' dann mit dem Bohrkabel so auf den ersten 
Satz gestellt, daB das mannliche Gewinde des zweiten Satzes in das 
weibliche des ersten hineinfaBt. Nach Anlegen einer Rohrschelle wird 
dann von del' gesamten Mannschaft del' obere Satz vorsichtig und gIeich
maBig gedreht, wobei zugleich del' zweite Satz mit dem Bohrkabel, 
dem Fortschreiten del' Verschraubung folgend, nachgelassen wird. So 
wird Satz auf Satz zusammengefiigt und eingelassen, bis die beabsichtigte 
Rohrlange sich im Bohrloch befindet. N ach dem Einlassen wird das 
letzte Rohr so abgehauen, daB es etwa 1 m aus dem Bohrloch hinausragt, 
und dann durch Schellen abgefangen, um ein Nachsacken del' gesamten 
Rohrtour zu verhindern, welches eine eventuelle vViedergewinnung del' 
Rohre sehr erschweren wiirde. 

Bei Einbau mehrerer Rohrtouren ist del' iiber Tage befindlichc 
Z"ischenraum zwischen den einzelnen Rohren mit Holzkeilen odeI' Hanf
tau abzudichten. Man will auf diese Weise ein Verschlemmen del' Rohre 
durch Eindringen del' Spiilung in den Zwischenraum zwischen den ein
zelnen Touren verhindern, da sich verschlammte Rohre nul' schwer 
wiedergewinnen lassen. 

Das Einbringen einer vyrlorenen Rohrtour kann in einem bisher 
unverrohrlen Bohrloche geschehen odeI' in einem solchell, das bereits 
in den oberen Partien verrohrt ist. In beiden Fallen ist das Verfahren 
des Einbringens das gleiche. Die verlorene Rohrtour wird entsprechend 
del' Lange del' zu verrohrenden Schichten in del' eben beschriebenen Weise 
iiberTage zusammengestellt und am Gestange in das Bohrloch eingelassen. 
Die Verbindung zwischen Gestange und Rohrtour wird dabei durch eine 
noch zu besprechende Haltevorrichtung bewerkstelligt, welche je nach 
del' Art del' Rohre, ob genietete odeI' geschweiBte Rohre zur Verwendung 
kommen, beschaffen ist. Ist die Rohrtour an Ort und Stelle angelangt, 
so wird die Vorrichtung von dem obersten Rohre gelost und das Ge
stange aufgeholt. 

ZwecksEinbringens einer verlorenen Rohrtour aus genieteten 
Rohren \\ird die Miindung mit einem inneren Eisenringe versehen, del' 
sich nach unten verjiingt, um ein Festhaken des Bohrwerkzeuges beirn 
Aufholen zu vermeiden. Die Haltevorrichtung greift mit Nasen odeI' 
Haken in besondere Schlitze des oberen Rohres ein, so daB sie nach 
dem Einlassen leicht wieder von dem Rome gelost werden kann. 

DasEinbringeneiner verlorenen Rohrtour, welche aus patent
geschweiBten odeI' gezogenen Rohren besteht, erfolgt ebeufalls 
am Gestange. Die Verbindung zwischen Gestange und Rohr wird hierbei 
durch eine Hebepulle bewerkstelligt, welche nach erfolgtem Absenken 
ans dem oberen Rohre herausgeschraubt \\ird. Bei einer so beschaffenen 
Haltevorrichtung muB Fanggestange mit Linksgewinde verwandt 
werden, um ein Auseinanderdrehen del' Rohre beirn Abschrauben del' 
Pulle zu verhiiten. 
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I. Hilfswel'kzeuge beiin Einbl'ingen del' Verrohrung. 
a) Rohrschliissel. 

Die Rohrschliissel, Rohrschellen, Rohrdreher, auch Scharnierklemmen ge
nannt, benutzt man ZUlU Drehen der einzelnen Rohre beirn Zusa=enschrauben. 
Sie bestehen aus einem zweiarmigen Hebel und einer um das Rohr herum grenen
den Backe, deren eine Halfte beweglich ist und durch Schrauben an der anderen 
Halite befestigt wird. Die Figuren 510-512 zeigen einige der gebrauchlichsten 
Ausfiihrungen von Scharnierklemmen. 

Fig. 510. 
Rohrdreher von Mayer & Co. 

=l$=' 
Fig. 512. 

Rohrschliissel der Deutschen Tief
bohr-Aktiengesellschaft. 

Fig. 511. 
Scharnierklemme von 

Deseniss & Jacobi. 

b) Haltevorrichtungen. 
Die Hebekappen oder Senkglocken dienen zum Einlassen und Auf

holen der einzelnen Rohrsatze oder Rohre (Fig. 513). 
1st die Hebevorrichtung oben nur so weit ge6ffnet, daB ein Gestange auf· 

geschraubt werden kann, so spricht man vol! Hebepullen (Fig. 514). Die 
Hebepullen werden zweckmaBig mit einer kleinen Offnung versehen, urn der Luft, 
welche beim Einlassen irn Innem der Rohre komprimiert wird, einen Ausweg 
zu verschaffen. 

An Stelle der eben genannten Vorrichtungen kann man auch sog. Haken
klemmen verwenden, welche aus einer mit zwei Haken versehenen Rohrschelle 
bestehen, die um das zu hebende oder senkende Rohr herumgelegt und durch 
Schrauben zusammengehalten werden. In die beiden Haken grenen zwei Ketten 
ein, welche oben mit einer aus der Fig. 515 ersichtlichen Querverbindung ver
sehen sind. 

Zum Einlassen und Aufziehen der Rohre kann man auch Rohreinhange
wirbel oder - bugel verwenden, wie sie in den Figuren 516 und 517 darge
stellt sind. 

24* 
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Fig. 513. Fig. 514. 
Hebekappe von Lapp. Hebepulle der Deutschen Tiefbohr. 

Fig. 515. 

Hakenkle=e von 
Deseniss & Jacobi. 

Fig. 516. 

Rohreinhangewirbel 
von Mayer & Co. 

Aktiengesellschaft. 

Fig. 517. 
Rohreinhangebiigel von 

Mayer & Co. 

Fig. 518. 
Bohrrohr·Kopfstiick mit Ein· 

hangebiigel der Deutschen Tief. 
bohr· Aktiengesellschaft. 



Hilfswerkzeuge beirn Einbringen der Verrohrung. 373 

Eine ahnliche Vorrichtung stellt die Deutsche Tiefbohr - Aktien
gesellschaft her. Die Vorrichtung besteht aus dem Einhangebiigel b (Fig. 518), 
dem Bohrrohrkopfstiick und einem Bolzen c. Der Einhangebiigel b wird in den 
am Bohrseil befestigten Gestangewirbel geschraubt und durch den Einhange
bolzen c am Bohrkopfstiick befestigt. 

Die Rohreneinlal3gabel, welche beirn Einlassen verlorener Rohrtouren 
gebraucht wird, besteht aus einem federnden Biigel, del' an einem Schenkel ein 
Scharnier mit Bolzen und am anderen Schenkel ein Auflager fiir den Bolzen und 
den aus der Fig. 519 ersichtlichen kleinen vertikalen Stab besitzt. Beide Schenkel 
haben je einen Haken, del' in zwei am 
oberen Rohrende eingeschlagene Locher 
eingehakt wird. Der Bolzen ist mit einem 
Schlitz fiir den vertikalen Stab versehen 
und mit einem zutage gefiihrten Seile ver
bunden. Nach Beendigung des Absenkens 
wird der Bolzen durch das Seil angezogen, 
was ein Zusammenpressen der beiden 

Fig. 519. Fig. 520. 

Fig. 52!. 
Rohrversenker von H. Mayer & Co. 

Rohreneinlal3gabel Rohreneinlal3schraube Fig. 522. 
(aus Tecklenburg, Rohreinlal3apparat von Jul. Winter. 

Handbuch der Tiefbohrkunde, Bd. II) .• 

Schenkel zur Folge hat. Dadurch werden die Haken aus den Lochern der Rohrtour 
ausgehakt. Die Gabel wird nun etwas gedreht, urn ein nochmaliges Eingreifen 
del' Haken zu vermeiden, und kann aufgeholt werden. 

Die Rohreneinlal3schraube ist eine am Gestange befestigte Schrauben
spindel, welche zwei durch zwei Querstiicke gefiihrte Schenkel besitzt. Die Schenkel 
sind mit Nasen versehen, die in Einschnitte, welche oben in den zu versenkenden 
Rohren angebracht sind, hineinpassen (Fig. 520). Beim Drehen der Schraube 
in einer Richtung werden die beiden Querstiicke einander genahert und dadurch 
die Schenkel auseinandergedriickt und zum Festhalten gebracht. Beim Drehen 
in entgegengesetzter Richtung erfolgt ein Losen der Schenkel. 
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Auf dem gleichen Prinzip bernhen auch der Rohrversenker der Tief· 
bohrmaschinenfabrik Mayer & Co., Fig. 521, und der Einlallapparat der Firma 
Winter, Fig. 522. 

Vielfach benutzt man auch zum Einlassen den Nietkolben, der durch 
Antreiben des Keilstiickes die Rohre festhiilt. Der Keil hiingt dann an einem zu· 
tage gefiihrten Seile und kann nach beendetem Absenken leicht herausgezogen 
werden. Damit wird auch der Nietkolben von der Rohrtour gelost. 

Fig. 523. Fig. 524. 

Holzernes Rohrbiindel von Lapp. Rohrbiindel der Deutschen Tiefbohr· 
Aktiengesellschaft. 

Fig. 525. 

Eisernes Rohrbiindel von Deseniss & Jacobi. 

c) Rohrbiindel. 
Die Rohrbiindel, Kreuzholzer oder Rohrschellen dienen zum Ab· 

fangen und Halten der Rohre beim Ein· und Auslassen. 
Das holzerne Rohrbiindel oder Holzbiindel bilden zwei Holzbacken, 

die durch zwei starke Schrauben zusammengehalten werden. In der Mitte sind die 
Backen dem Rohrdurchmesser entsprechend ausgebohrt (Fig. 523). 

Ein sehr praktisches Holzbiindel zeigt Fig. 524, das von der Deutschen 
Tiefbohr.Aktiengesellschaft hergestellt wird. Die Muttern sind fiir aile Abmessungen 
gleich und mit Kurbel·Handgriff versehen. Das Anziehen der Klemmen geschieht 
mit Hilfe von besonderen Steckatangen, welche in die an den Muttern angebrachten 
Pfannen gesteckt werden. 

Ein Rohrbiindel aus Gulleisen zeigt Fig. 525. 
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Die Rohrbiindel oder Bohrrohr - Abfangschellen (Fig. 526) bestehen 
aUB einer mit zwei kurzen Hebeln ZUlli Anfassen versehenen Bohrschelle aUB 
StahlguB. 

n. Das Niederbringen del' Rohl'e. 
Die bei der Verrohrung auftretenden Hindernisse konnen sehr ver

schiedenartig sein. Durch N achfall kann ein Verklemmen oder Pressen 
der Rohre nach einer Seite hin stattfinden, das Bohrloch kann sehr 
stark von derSenkrechtenabweichen, 
und endlich kann standiger N achfall 
von rolligem Gebirge oder Schwimm
sand auftreten, der ein Nieder
bringen ohne besondere Hilfsmittel 
unmoglich macht. 

Der Hilfsmittel beim Einlassen 
gibt es nun eine ganze Reihe. 

Klemmen sich die Rohre beim 
Absenken infolge von Nachfall, 
so werden sie zunachst mit dem Fig. 526. 

Kabel etwas angehoben und mittels Bohrrohrabfangschelle der Deutschen 
del' vorhin erwahnten Rohrdreher Tiefbohr-Aktiengesellschaft. 
oderScharnierklemmen gedreht. Die 
Hebelarme der Klemmen werden dabei zweckmaBig durch aufgesteckte 
Gasrohre verlangert. . 

Tritt der gewiinschte Erfolg nicht ein, so bewegt man unter gleich
zeitigem Drehen die ganze Rohrtour langsam am Bohrkabel auf- und 
abwarts, wodurch in vielen Fallen die Verklemmung beseitigt werden 
kann. 

Beim Bohren in Schwimmsand- oder Kiesschichten muB die 
Verrohrung der Bohrung unmittelbar folgen. Wenn die Robre bier 
nicbt von selbst sinken, so versucbt man ebenfalls durcb Auf- und Ab
wartsbewegen unter gleicbzeitigem Drehen das Absenken zu unter
stiitzen. 

Mitunter werden die Rohre auch mit Gewichten belastet, die ent
weder angehangt oder aufgelegt werden konnen. Die Gewichte konnen 
aus Sandsacken bestehen, die an das Rohrbiindel gebangt werden. Man 
kann abel' auch an dem Rohrbiindel eine kleine BUbne durcb Schrauben 
aufhangen und diese dann mit schweren Eisenteilen belasten (Fig. 527). 
Diese Einricbtung ist praktischEfr als die Belastung mit Sandsacken, 
deL beim Einsinken del' Rohre die Scbrauben angezogen werden, wodurch 
verhindert wird, daB die BUbne nach Sinken eines kleinen Rohrendes 
schon auf dem Boden zuin Aufsitzen kommt. 

Bei derVerrohrung von Brunnen, wo die spateI' zu bescbreibenden 
PreBvorricbtungen in der Regel nicht zur Verfiigullg steben, unterstiitzt 
man das Absenken der Rohre durcb StoBe, welche gewohnlich von einer 
Ramme ausgeiibt werden. 
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In einfachen Fallen hilft man sich durch einen VorscWaghammer, 
mit dem ScWage auf das mit einem Holzkopf versehene oberste Bohrende 
ausgeftihrt werden. 

Bei groBeren Verrohrungen verwendet man besondere Rammvor
richtungen, die, wie die Fig. 528 zeigt, aus einem Gewicht, dem BOg. 
Rammbar, bestehen, das mittels einer Durchbohrung an einem im 

Fig. 527. 
Niederpressen der Rohre durch Gewichtsbelastung (aus Tecklenburg, Handbuch 

der Tiefbohrkunde, Bd. II). 

Rohrmund befestigten eisernen Dorn, der auch ein Gasrohr sein kann, 
geftihrt wird. Der~ammbar ist an zweiSeilen befEBtigt, welchefiberzwei 
an einem DreifuB aufgehangte Seilrollen laufen. Durch Ziehen an beiden 
Seilen wird der Bar angehoben, beim Loslassen del" Seile {ailt er auf die 
sog. StoBklemme, welche fiber dem Rohrmund befestigt ist und diesen 
vor Verbiegungen schfitzen solI. 

Anstatt der StoBklemme kann auch ein besonderes Rammkopfstiick 
benutzt werden, das, wie Fig. 529 zeigt, ZUlli Schutz vor Verbiegungen in das 
weibliche Rohrgewinde eingeschraubt wird. 

Die Rammwerkzeuge der Firma Mayer & Co. (Fig. 530 und 196-198) 
bestehen aus dem Rammklotz, dem Gestangerohr als Fiihrung, der Rammschelle, 
welche das Gestangerohr festhalt, und dem schmiedeeisernen Rammflansch, der 
das Bohrrohr vor Beschadigungen schutzt und die Schlagwirkung gleichmaBig 
auf die ganze Randflache verteilt. Soll eine sehr groBe Schlagwirkung ausgeiibt 
werden, so werden zwei Rammklotze iibereinander angeordnet. 

Die Rammeinriehtung von Buge & Heilmann ist in Fig. 531 ver
anschaulicht. RB ist der Rammbar, RK der Rammkopf, der bei kleineren Rohren 
aus Stahl, bei griiBeren aus GrauguB angefertigt ist. Das Heben und Senker;t 
erfolgt hier ebenfalls durch Ziehen an Seilen, die iiber Seilrollen an einem DreifuB 
gefiihrt sind_ 
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Bohrrohr - PreBvorriehtungen. 
Lassen sieh die Rohre mit den bisher erwahnten Hilfsmitteln nicht 

niederbringen, so bleibt nur ubrig, es mit demNiederpressen der Rohre 

Fig. 532. 
Zahnstangen-VVinde nrit 

holzernem Schaft von 
Mayer & Co. 

Fig. 533. 
Zahnstangen-VVinde mit 

eisernem Schaft von 
Mayer & Co. 

Fig. 534. 
Bohrrohr-PreI3schrauben 
der Deutschen Tiefbohr

Aktiengesellschaft. 

Fig. 535. 
Bohrrohr-PreBschrauben 
von Deseniss & J aco bi. 

zu versuchen. Dieses Verfahren darf jedoch'nurin Sand- und Tonschichten 
bei Abwesenheit von Nachfall und nur bei nieht zu groBen Tiefen ange
wandt werden. 

Das Niederpressen besitzt den Naehteil, daB sieh die Rohre fest
klemmen und naeh Beendigung der Bohrung nieht wiedergezogen 
werden konnen. Wenn hierauf Wert gelegt wird, empfiehlt es sieh, mit 
dem Pressen erst gar nicht anzufangen, sondern die Rohrtour nur, so-
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weit es geht, herunterzubringen und dann nach einiger Zeit kleinere 
Robre einzubauen. 

Als einfacbste PreBvorricbtung dienen die Zabnstangen - und 
Schrauben-Winden. Fig. 532 zeigt eine Zahnstange mit holzernem, 
Fig. 533 eine solche mit eisernem Scbaft. Zum Pressen sind zwei der
artige Winden erforderlich, die zu beiden Seiten des mit dem Bohrrohr 
fest verbundenen Rohrbiindels angreifen. 

Fig. 536. Fig. 537 a und b. 
Bohrrohrpre13vorrichtung von Lapp. Bohrrohr·Pre13· und Hebevorrichtung 

von H. Mayer & Co. 

Die Bohrrohr - PreBschrauben sind in del' Regel Flachgewinde
schrauben mit besonders hohen Sechskant-Muttern und Unterlags
platten. Sie werden mit 2 m langen Ankern im Bohrschacht verankert 
odeI' auch durch Schellen an den Bohrkran-Grundschwellen befestigt 
(Fig. 534 und 535). 

Zum Niederpressen del' Rohre wird (s. Fig. 536) ein Rohrenbiindel 
in del' gezeichneten Weise um das zu pressende Rohr gelegt. Durch An
ziehen del' Schrauben, welche durch einen einige Meter tiefen, im Boden 
liegenden Rost gehalten werden, wird nun ein Druck auf das Rohrbiindel 
und damit auch auf die Rohrtour ausgeiibt, del' bei Schrauben von z. B. 
65 Millimeter Durcbmesser bis zu 60 000 kg betragen kann. 

Fig.537 zeigt eine Pre13· und Hebevorrichtung fiir Bohrrohre, 
welche von der Tiefbohrmaschinenfabrik Mayer & Co. hergestellt wird. Sie setzt 
sich zusammen aus zwei schmiedeeisernen Schraubenspindeln mit Flachgewinde 
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von 100 mm Durchmesser, die etwa 1800 mm lang sind, aus den oberen Fiihrungs. 
platten und den unteren Stiitz· und Fiihrungslagern samt Befestigungsschrauben; 
ferner aus zwei hohen RotguB. und zwei GrauguBmuttern mit schmiedeeisernen 
Unterlagsplatten und guBeisernen Fiihrungswinkeln samt Schrauben. Die Rohr· 
biindel werden durch zwei Schrauben von 45 mm Durchmesser, ebenfalls mit 
Flachgewinde, zusammengehalten. Die Bewegung der Schrauben - damit ist das 
Niederpressen der Rohre verbunden - erfolgt durch Drehung zweier Schnecken· 
rader, welche am Kopf der PreBschrauben befestigt sind und von einer mit zwei 
Schnecken und Kurbelri versehenen Vorgelegewelle aus angetrieben werden. 

Fig. 538. 
Hebelpresse von Heinrich Lapp. 

Die ganze PreBeinrichtung ist auf einem Holzgestell verlagert, das mittels 
zweier Ankerschrauben von 40 mm Durchmesser und 3 m Lange mit schmiede
eisernen Muttern und Unterlagsplatten verankert ist. 

Bei der Hebelpresse von Lapp ist die im Boden verankerte Schrauben· 
spindel mit einer Mutter versehen, welche von einer Hiilse umgeben ist und oben 
ein konisches Zahnrad tragt (Fig. 538). Dieses Zahnrad wird durch ein zweites 
kleines, mit einer Kurbel verbundenes Zahnrad gedreht, das durch eine Rippe 
mit der Hiilse verbunden ist. An dem zu pressenden Rohre ist ein Rohrbiindel 
angeordnet, auf dem zwei Schienen verlagert sind, die an einem Ende unter die 
Hiilse greifen und am anderen mit Gewichten belastet sind. Durch Drehen an der 
Kurbel werden die Schienen und damit auch das Rohr niedergepreBt. 

Die Seilpresse, welche in Fig. 539 abgebildet ist, ist einfacher gestaltet 
als die bisher beschriebenen Einrichtungen. Von dem urn das Futterrohr a gelegten 
Biindel b ist ein Seil c zu den beiden fest im Fundament verankerten RoHen e 
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und d und von hier zur Rolle f gefiihrt, welch' letztere an einem Flaschenzuge 
aufgehangt ist. Durch Anziehen des Flaschenzuges wird das Rohr a nieder
gepreBt. 

Der PreBklotz von Winter ermoglicht ein Niederpressen der Rohre 
mit gleichzeitiger Einleitung von Spiilwasser. Er besteht aus dem eigentlichen 
PreBkorper, der an der Seite zwei Backen besitzt, welche mit Durchbohrungen 
fiir die PreBschrauben versehen sind (Fig. 540). Die PreBschrauben sind in einem 

e 

t 

Fig. 539. 
Seil presse. 

Fig. 540. 
PreBklotz von Winter. 

starken Fundament mittels Gelenken drehbar vedagert. Durch Anziehen der 
PreBschraubenmuttern wird das Bohrrohr niedergepreBt. Beim Aufsetzen eines 
neuen Rohres werden die Muttern etwas geliiftet, der PreBklotz iiber den Ober· 
rand der Verrohrung gehoben und auf den Boden gelegt. 

Hydraulische PreBvorrichtungen. Die bisher besprochenen Ein· 
richtungen eigneten sich nur fiir ein absatzweises Niederbringen der Rohre, d. h. 
der Betrieb muBte so lange ruhen, bis das Absenken der Rohre beendet war. Bei 
Bohrungen, welche dagegen ein stetiges Nachbringen der Verrohrung erfordern, 
und bei welchen das Niederbringen groBere Schwierigkeiten verursacht, benutzt 
man besondere nydraulische PreBeinrichtungen. Die Verwendung derartiger 
Einrichtungen gestattet die Bewegung der Rohrtour durch zeitweises Fahren 
auch wahrend der Bohrarbeit, was bei Bohrungen mit unmittelbar folgender Ver
rohrung von groBer Bedeutung werden kann. 

In Fig. 541 ist eine hydraulische RohrpreB- und Hebeeinrichtung der 
Deutschen Tiefbohr· Aktiengesellscb.~ft veranschaulicht, welche aus 
zwei zu beiden Seiten des Rohres angeordneten PreBzylindern besteht, die im 
Bohrschacht fest .verankert sind. Das zur Bedienung der Zylinder erforderliche 
Druckwasser wird in einerPreBpumpe erzeugt, deren Antrieb durch einen Exzenter 
von der Bohrkabelwelle aus erfolgt. Von der Pumpe gelangt das Druckwasser 
zu dem an der Vorderseite des Kabels angeordneten sog. Sperrstock, der durch 
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je eine Leitung mit der Ober- bezw. Unterseite der Zylinder verbunden ist. Der 
Sperrstock reguliert durch Umlegen des aus der Fig. 541 ersichtlichen Rebels 
die Wasserfiihrung, indem einmal die obere Leitung, ein andermal die untere 
Leitung mit den Zylindern in Verbindung gebracht wird. 1st die obere Leitung an 
die PreBpurnpe angeschlossen, so werden die Kolben niedergepreBt, im entgegen
gesetzten FaIle dagegen angehoben. Da die Kolben mit dem urn die Rohre ge· 

Fig. 54!. 

Rydraulisches PreBzeug der Deutschen Tiefbohr·Aktiengesellschaft. 

legten Rohrbiindel durch Schrauben fest verbunden sind, so muB beirn Nieder
driicken bezw. Anheben der Kolben auch die RohrtourniedergepreBt bezw. angehoben 
werden. 

Das durch die eine Leitung zugefiihrte Wasser lauft durch die andere zu 
einem Saugbehalter zuriick. Jede Leitung dient also a,bwechselnd als Druck· 
oder AbfluBleitung. 

In jede der beiden Leitungen ist am Sperrstock noch ein Sicherheitsventil 
eingeschaltet, das mit einer einstellbaren Federbelastung versehen ist, wodurch 
der erforderliche WaJiSerdruck reguliert werden kann. Das ist deshalb von Wichtig
keit, weil durch zu starkes Anspannen die Rohrtour leicht zerrissen werden kann. 
Das Sicherheitsventil fiir die PreBvorrichtung ist fiir erheblich niedrigeren Druck 
eingerichtet als das der Rebevorrichtung, da das Pressen der Rohrtour weniger 
Kraft erfordert, und da ferner die nach oben gerichtete Zugbeanspruchung die 
einfache Fundamentierung zu sehr gefahrden wiirde. 

Die Druckfiiissigkeit ist Wasser, im Winter, beim Auftreten von Frost auch 
wohl Glyzerin oder Rohal. Besser ist die Verwendung von Glyzerin oder Rohal 
auf jeden Fall, da hierdurch gleichzeitig eine Schmierung aller Teile bewirkt wird. 
Der Verlust an Rohal oder Glyzerin ist nur geringfiigig, weil die Druckfiiissigkeit 
ja einen standigen Kreislauf zwischen Saugbehalter und Druckzylinder vollfiihrt. 
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Fig. 542. 

IIydrauliBches PreBzeug 
der Deutschen Tiefbohr-Aktien

gesellschaft. 
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Fig. 544. 

Pre13pumpe von Deseniss & Jacobi. 

Fig. 545. 

Hydraulisches Pre13zeug ohne Verankerung von Heinrich Lapp. 
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Die Pumpenleistung betl'agt 12 I in der Jfinute, der ausgeiibte Druck bis 
zu ]00 Atmospharen £iir das Ziehen und bis zu 30 Atmospharen fiir das Pressen. 
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Fig. 546. 

d 
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Hydraulisches PreBzeug mit Verankerung von Heinrich Lapp. 

Fig. 541 stellt eine Hebe- und PreBvorrichtung fiir 50 000 kg bei 100 Atmo
spharen vor. Die Entfernung der beiden Zylinderachsen betragt 750 mm, der 
groBte Hub der PreBzylinder 700 mm. Die Zylinder greifen an einem holzernen 
Rohrbiindel an. 

Fig. 542 veranschaulicht eine derartige Einrichtung fiir eine Hebekraft 
von 100 000 kg bei 100 Atmospharen. Die Entfernung del' beiden Zylinderachsen 
betl'agt hier 1 m, so daB noch Rohre von 600 mm Durchmesser gepreBt oder ge
hoben werden konnen; der Hub ist ebenfalls 1 m. An Stelle des holzernen Rohr-

Ban sen. Tiefbohrwesen. 25 
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biindeIs wird hier ein StahlguBpre.l3kopf verwandt, der auch aIs Ring fiir Ziehkeile 
bei Rohren von 430 rom Durchmesser abwarts gebraucht wird. 

Bei dem hydraulischen Hebezylinder von Desenill & Jacobi sind 
4 Hebezylinder bezw. PreBzylinder um das Bohrrohr angeordnet, die eine Hebe
kraft bis zu 250 000 kg entwickeIn konnen (Fig. 543). Die Fliissigkeit erhaIt 
in einer PreBpumpe ihre Pressung, welche direkt an die Druckpumpe angeschlossen 
wird (Fig. 544}. 

Auch die Firma Lapp fertigt ein hydraulisches Pre.l3zeug an. Fig. 545 
zeigt das Lappsche Prellzeug ohne Verankerung, Figur 546 ein solches mit Ver
ankerung. 

K. Das Herausziehen von Verrohrlmgen. 
Das Herausziehen von Verrohrungen mu.B erfolgen, 
l. wenn das Bohrloch unterhalb der Verrohrung erweitert werden 

soll, 
2. wenn eine verlorene Rohrtour weiter abgesenkt werden soll, und 
3. wenn nach beendeter Bohrung die Rohre wiedergewonuen 

werdeu sollen. 
Das Herausziehen einer Verrohrung kann auf verschiedene Art und 

Weise erfolgen: 
l. durch das Bohrkabel, 
2. " Heben mittels Hebevorrichtungen; 
3. " Flaschenziige, 
4. " Ziehvorrichtungen, 
5. " hydraulische Ziehvorrichtungen. 

Das Herausziehen einer Verrohrung geschieht hei Rohrstrangen 
von weniger als 80 m Lange in der Weise, da.B die Rohrtour am Kopf
ende mittels der Ziehvorrichtung gefa.Bt und nach und nach heraus
gezogen wird. Dabei werden, wenn die Rohre zur Erweiterung oder zum 
Weiterabsenken einer verlorenen Rohrtour gezogen werden, die Touren 
auch wieder satzweise ausgebaut, um die Arbeit des Zusammen
schraubens fUr das spatere Einsenken zu erleichtern. 

Rohrtouren von gro.Berer Lange oder solche, die im Bohrloch fest
geklemmt sind, werden zweckma.Big an ihrem unteren Ende angefa.Bt, 
um ein Abreillen eines Teiles zu vermeiden. 

Sehr fest sitzende Rohrtoureu werden auch wohl zugleich ohen und 
unten angefa.Bt. 

Der Ausbau der Rohre hat so zu geschehen, da.B mit der kleinsten 
Rohrtour begonnen, dann die nachst gro.Bere ausgehaut wird und so fort 
bis zur gro.6ten, welche als letzte wiedergewonnen wird. 

I. Del' Ansban von kiirzeren Vel'rohrnngen. 
Der Aushau von kiirzeren Verrohrungen, welche nicht festsitzen, 

erfolgt durch Ziehen der Rohre mit dem Bohrkabel. Zu diesem Zweck 
wird in die Miindung des Rohres eine Hebekappe eingeschraubt und 
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dann mit dem Kabel aufgeholt. An 
Stelle der Hebekappe kann man auch 
ein Rohrbtindel verwenden, das durch 
Ketten am Kabelseil be£estigt wird. 

Druckbaume. Rohre, die in Bohr
lochern von geringer Tiefe eingebaut sind, 
konnen auch mit Hille von Druckbaumen 
gezogen werden (Fig. 547). Diese bestehen 
aus einem langen Hebel, der an dem um das 
Rohr gelegten Biindel befestigt wird. Unter 
dem Hebel ist ein Keil angebracht. Durch 
Niederdriicken des Hebels wird ein Zug auf 
das Rohr ausgeiibt. 

Flaschenziige. Rohre, welche nicht 
sehr festsitzen, konnen mit Hille eines 
Flaschenzuges gezogen werden. Dieser wird 
im Bohrturm iiber den zu ziehenden Rohren 
aufgehangt und seine Kette mit einem 
Rohrbiindel verbunden. Durch Ziehen an 
dem Flaschenzuge wird eine Zugkraft auf 
die Rohre ausgeiibt. 

Ziehvorrichtungen. Bei sehr fest
sitzenden Rohren verwendet man be
sondere Ziehvorrichtungen, welche die 
gleichen sind wie die fiir das Einbringen 
der Rohre benutzten PreBvorrichtungen. 
Da hierzu groBe Krafte erforderlich sind, 

UJII 11\U 
Fig. 548. 

Bohrrohr-Keilklemme der Deutschen 
Tiefbohr-Aktiengesellschaft. 
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so reichen die gewohnlichen Rohrbiindel ZUlli Fest.halten del' Rohre nicht aus. 
Man benutzt dann besondere Bohrrohr-Keilklellilllen, die, wie Fig. 548 zeigt, 

Fig. 549. 

Fig. 550. 
Hydraulischer Hebebock von de Fries. 

konstruiel't sind und oben am Bohrrohr befestigt werden. Zur Erhohung del' 
Reibung wird zwischen Klemme und Rohr ein Futter aus Holzkeilen gelegt, 
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wodurch sich mit wachsender Zugkraft die Klemme um so fester gegen das Rohr 
preBt. Beim Anheben der Rohrtour werden die Keile sofort frei. Bei der in Fig. 573 
veranschaulichten Keilklemme der Deutschen Tiefbohr-Aktiengesellschaft werden 
je nach dem Durchmesser der Rohre 4, 6 oder 8 Keile verwandt. 

Bei besonders groBen Lasten sind die hydraulischen Hebevorrichtungen 
im Gebrauch, von denen hier auBer den im vorigen Kapitel besprochenen Ein
richtungen noch eine Hebevorrichtung der Firma de Fries in Diisseldorf erwahnt sei. 

Der hydraulische Hebebock von de Fries ist in den Figuren 549 und 550 
veranschaulicht. In dem Zylinder c ist der Stempel k beweglich angeordnet. Die 
Pumpe p befindet sich in dem Wasserbehalter g und wird von dem seitlich ange
ordneten Hebel angetrieben; dieser dreht die mit Vierkant versehene Welle w 
und bewegt durch den auf dieser Welle festsitzenden Daumen den Pumpenkolben s 
hin und her. V stellt das Saugventil in Kugelform mit leiohter Druckfeder vor, 
v ist das Druckventil. Beim Vorwartsbewegen des Hebels wird Wasser angesaugt, 
beim Riickwartsbewegen unter den Kolben k gedriickt und dieser damit ge
hoben. 

Ein an dem Vierkant der Welle sitzender Zeiger gibt dem Arbeiter an, wie 
weit er den Hebel zum Aufpumpen zu bewegen hat. 

SolI der Kolben k gesenkt werden, so wird der Hebel iiber die durch den 
Zeiger angegebene Grenze hinaus gedreht, wodurch der Pumpenkolben so weit 
vorgeschoben wird, daB der an seinem vorderen Ende befindliche Zapfen die 
Fiihrung des Druckventiles beriihrt. Das Wasser kann dann durch eine am 
Pumpenkolben befindliche Rinne in den Wasserbehalter g zuriickstromen. fist 
eine Schraube, nach deren Entfernung Wasser in den Wasserbehalter eingelassen 
werden kann. Die PreBpumpenleistung ist 8 I in der Minute bei 157 mm PreB
zylinderdurchmesser und 9UO mm Hubhohe. 

II. Del' Anshan Hingel'er Vel'rohrnngell. 
Der Aus bau liingerer Verrohrungen, giiltiger wie verlorener, wenn 

diese nicht festsitzen, erfolgt durch Ziehen mittels des Bohrkabels. 
Festsitzende Rohre werden am unteren Ende durch eine am Gestiinge 
eingelassene Haltevorrichtung gefaBt, um ein ZerreiBen der Rohrtour 
zu vermeiden. Das Ziehen erfolgt dann in der gleichen Weise wie bei 
den kiirzeren Verrohrungen. Die zum Fassen der Rohrtour verwendeten 
EinrichtungenwerdenRohrfiinger genannt, welche entweder im Innern 
des Rohres oder unter dem Schuhe anfassen. 

Ala einfachste Vorrichtung wird hier der Nietkolben benutzt. Dieser wird 
in gewohnter Weise am Gestiinge befestigt und eingelassen. Der Keil zum Aus
einandertreiben des Kolbens wird durch eine schwere Bohrstange beschwert an 
einem Seile hangend mit eingelassen. 1st dasInstrument an Ort und Stelle angelangt, 
so wird das Seil gelockert und der Keil fallt zwischen die Wangen des Kolbens, 
wobei das Gewicht des Belastungsgestanges den Keil fest eintreibt. 

Fangbirne. Eine andere einfache Vorrichtung zum Heben der Bohrrobre 
stellt die holzerne Fang birne vor, die aus Tannenholz mit Eisenbeschlag besteht 
(Fig. 551). Sie wird am Gestange niedergelassen. Wenn sie am unteren Ende der 
Rohrtour angelangt ist, werden Sand und Kies rings um das Instrument in das 
Bohrloch geworfen. Beirn Heben des Gestiinges klemmt sich der nachgeworfene 
Sand zwischen Rirne und Rohrwandung und halt die Rohre fest. 

Eine andere Rohrbime, welche von der Deutschen Tiefbohr-AktiengeselI
schaft hergestellt wird, zeigt Fig. 552. 

Der Rohr he ber (Fig. 553) besitzt zwei unten mit Haken versehene Fang
arme a, b, die am oberen Ende durch einen Ring c zusammengehalten werden. 
Der Ring ist auf dem Gestange d, das in eine Kugel e auslauft, verschiebbar ange-
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ordnet. Nach Einlassen des Rohrhebers wird das Gestange angehoben, die Kugel 
driickt die Fangarme auseinander und unter den Rohrschuh. 

Zwei weitere einfache Rohrheber sind in den Figuren 554 und 555 dargestellt. 
Sie werden von der Tiefbohrmaschinenfabrik Mayer & Co. in Niirnberg her
gestellt. 

Fig. 551. 
Fangbirne 

von Mayer & Co. 

Fig. 554. 

Fig. 552. 
Rohrbirne der Deu tschen 

Tiefbohraktiengesell schaft. 

Fig. 555. 
Rohrheber von Mayer & Co. 

c 

b 

Fig. 553. 
Rohrheber. 

Fig. 556. 
Rohrfanger von Jul. Winter. 

Figur 556 und 557 zeigen Rohrfanger der Firma Winter. 
Der Rohrfangdorn (Fig. 558) besteht aus einem eisernen Dorn, der mit 

Gewinde versehen ist. Nach dem Einsenken wird der Dorn am Gestange gedreht, 
das Gewinde schneidet sich in das Rohr ein und halt dieses fest. 



Fig. 557. 
Rohrfanger 

von Jul. ·Winter. 

Fig. 558. 
Rohrfangdorn von 
Deseniss & Jacobi. 
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Fig. 559. 
Rohrkrebs del' Deutschen Tief

bohr-Aktiengesellschaft. 

Fig. 560. 
Rom'krebs mit bedingter 

Losbarkeit del' 
Deutschen Tiefbohr
Aktiengesellschaft. 
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Die Rohrkre bse dienen ebenfalls zum Fangen und Abschrauben der Rohre 
in beliebiger Tiefe. Sie unterscheiden sich von den bisher besprochenen Apparaten, 
welehe ein nachtl'agliches Losen des Fangers nach dem Fassen der Rohrtour 
nicht ermoglichen, dadurch, daB sie jederzeit losbar sind. 

Fig.559 zeigt den Rohrkrebs der Deutschen Tiefbohr· Aktien
gesellschaft. An einem eisernen Mantel sind zwei eisenarmierte Holzbackcn 
befestigt, zwischen dencn sich ein Keil befindet. Wird das Gestange angezogen, 
so wird der Keil zwischen die Holzbacken gepreBt, diese werden fest gegen die 
Rohrwandung gedriickt, so daB die Rohrtour aufgeholt werden kalll1. Soil del' 
Rohrkrebs gelost werden, so wird del' Apparat aus del' gezeichneten Stellung 
nach rechts gedreht, wodurch ein in der Nische befindlicher zweiter Keil in den 
Langsschlitz der Instrumentenhiilse gelangt. Die Stange, in welcher del' zweite 
Keil befestigt ist, ist starr mit dem ersten zwischen den Holzbacken sitzenden 
Keile verbunden. Es ist nun moglich, den ersten Keil zu losen, wenn auf diese 
Stange von oben geschlagen wird. Das Sehlagen erfolgt beirn Abwartsbewegen 
des Gestanges dureh die aus dcr Zeichnung ersichtliche untere Flaehe del' Ober
stange. Dureh das Schlagen wird del' Keil aus den Holzbaeken nach unten getrieben. 
Beirn Anziehen des Gestanges lost die Hiilse durch AnstoBen gegen den Mantel
oberteil die etwa noeh an der Rohrwandung haftenden Holzbaeken, und da die 
beiden Mantelsehienen nach innen federn und die Backen Raum haben, so kann 
der Apparat dureh die Rohrtour hoehgezogen werden. 

Den Rohrheber mit bedingter Losbarkeit del' Deutschen Tief
bohr - Aktiengesellschaft benutzt man zum inneren Fassen von zutage rei
chenden Rohrtouren, an welche von auBen nicht heranzukommen ist, und zurn 
Fassen von in der Tiefe abgerissenen Rohrtouren an der RiB stelle odeI' zum Ab
sehrauben eines odeI' mehrerer Rohre. Das unten geschlitzte Mantelrohr (Fig. 560) 
ist mit vier Gleitbaeken versehen, die durch Anziehen eines Vierkant-Keilstiickes 
gegen die Rohrwand gepreBt werden. Das Keilstiick befindet sich am unteren 
Ende del' inneren, an das Gestange gesehrauhten Spindel des Rohrhebers. Diese 
ist mit einer Durehbohrung fUr die Spiilung versehen. 

Del' Apparat ist nul' lOsbar, wenn er am oheren Ende del' Rohrtour ange
wendet wird. Das Mantelrohr erhalt dalm einen Flansch, del' sich gegen den 
Rand del' Rohrtour stiitzt. Die Trennung von Keil und Backen wird beim Leer
aufholen dureh Einklinken eines in der f:lpindcl hefestigten Keiles in die untere 
Erweiterung eines im Mantelrohr angehrachten Langsschlitzes bewirkt, infolge
dessen das Instrument frei hoehgezogen werden kann. 

Del' loshare Rohrheher von Lapp (Fig. 561) besteht aus zwei mit Spitzen 
versehenen Backen, v{elche durch Anziehen eines konischcn Schwcrtes gcgcn die 
Rohrwand gepreBt werden und diese festhalten. Soll del' Rohrheber gelost werden, 
so wird auf das Gestange gesehlagen und hierdurch das Losen des konischen 
Schwertes und del' Baeken hewirkt. 

Del' Rohrheber yon Deseniss & Jacohi (Fig. 562) besteht aus einer 
oben mit Gewinde versehenen Mantelliiilse, die an den beiden Seiten in der Langs
richtung aufgeschlitzt ist. In diesen Schlitzen sind zwei Nocken heweglich ange
ordnet, welehe beim Einlassen des Rohrhebers nach oben gedriiekt werden. Am 
]'uBe del' Rohrtour angelangt, schnellen beide N ocken unter dem Drueke del' 
Feder, die sich im unteren Teile des Rohrhebers befindet, in ilire alte Lage zuriiek 
und fassen unter den Rohrschuh. 

Del' Rohrkrebs von Deseniss & .Jaeobi ist in der folgenden Fig. 563 
veranschaulicht. In der seitlich offenen, mit einem Gewinde versehenen Mantel
hiilse sind drei eigenartig gezahnte Klauen angeordnet, die beim Einlassen sieh 
in der punktiert gezeichneten Stellung hefinden. Beim Anheben werden sie in ihre 
Anfangsstellung zuriickgedriickt, schneiden sieh dadureh in das Rohr ein und 
halten dieses fest. 
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III. Zersclmeiden von Verrollrungen. 
Infolge unvorsichtigerBehandlung odeI' des aufdieRohreausgeiibten 

Gebirgsdruckes kann es vorkommen, daB die Rohre im Rohrloch zeI'dI'iickt 
odeI' zerrissen werden. 1m eI'steI'en Faile ist man gezwungen, die Rohre 

Fig. 561. 
Losbarer 

Rohrheber 
von 

H. Lapp. 

Fig. 562. 
Rohrheber 

von Deseniss & Jacobi. 

Fig. 563. 
Rohrkrebs 

von Deseniss & Jacobi. 

Fig. 564. 
Rohrschneider (aus Tecklenburg, 
Handbuch der Tiefbohrkunde, 

Rd. V). 

Fig. 565. 
l~ohrensage von Greiffenhagen, 

(aus Tecklenburg, Handbuch del' 
Tiefbohrkunde, Rd. V). 
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an dieser Stelle zu zerschneiden und auszubauen, um sie durch neue zu 
ersetzen, wenn die Beseitigung der Verbeulungen durcl;1 Einfiihren einer 
Holzbirne oder dergleichen Apparate nicht gelingen sollte. Dieser Fall 
tritt jedoch bei der Gute des gewohnlich angewandten Rohrmaterials 
nur selten ein. In der Regel wird ein Zerschneiden der Rohre nur dann 
erforderlich, wenn das Bohrloch aufgegeben werden soll und die Rohre 
so festsitzen, daB sie sich durch Zieh- und Hebevorrichtungen nicht 
herausholen lassen. Es wird daun am Gestange oder an einer Rohrtour 
ein Schneideapparat bis zu del' Stelle eingelassen, wo man die Klemmung 
vermutet, und nun entweder ein wagerechter odeI' ein senkrechter 
Schnitt gefuhrt, je nachdem die Rohre weniger odeI' mehr festsitzen. 
1m ersten Falle, beim wagerechten Schneiden, sind die Rohre als solche 
wieder zu verwenden, im zweiten Falle besitzen sie nul' noch den Material
wert. 

Del' Rohrschneider (Fig. 564) besteht aus einer GIocke, welche mit 
scharfen Klingen versehen ist. Beim Linksdrehen treten die Klingen hervor 
und zerschneiden allmahlich das Rohr. Der Rohrschneider wird am Gestange ge
dreht. Um ein Herabfallen auf die Sohle zu verhindern, ist del' Rom'schneider auf 
del' Unterseite ebenfalls mit Gestange versehen, das auf del' Bohrlochssohle 
aufsteht. 

Die R6hrensage von Greiffenhagen besitzt zwei Sagemesser, welche 
sich in einem von 2 Scheiben gebildeten Gehause befinden (Fig. 565). Die 
Sagemesser werden durc~. Drehen des Gestanges zum Eingreifen gebracht, indem 
die mit einer viereckigen OfInung und zwei Schlitzen versehene Scheibe die Drehung 
mitmachen muB und die um zwei Bolzen drehbaren Sageblatter nach auBen 
driickt. Am allzu weiten Austritt werden die Messer durch 2 .8..nschlagstifte 
verhindert. 

Die R6hrensage Fig.566 dient zum Zerschneiden von Rohren in del' 
Langsrichtung. Die sehr einfache Konstruktion bedarf keiner weiteren Er
Iauterung. 

Del' Rohrschneider am Gestange ist eine Mantelhiilse, die mit Backen 
versehen ist, welcheSchneidrollen besitzen. Der Rohrschneider wird an einer Rom-
tour in das Bohrloch eingelassen. Gleichzeitig wird am Gestange ein Keil mit ein
gelassen, del' beim Anziehen desselben die Backen gegen die zu schneidende Rohr
wand preBt (Fig. 567). 

Del' hydraulische RohTschneider· del' Deutschen Tiefbohr
AktiengeseUschaft, del' in Fig. 568 veranschaulicht ist, besteht aus einem 
StahlguBk6rper, in dem ein Kolben in del' Vertikalen beweglich angeordnet ist. 
Del' Kolben tragt vorn einen Stift. Die Schneidbacken sind seitlich in Fiihrungen 
in radialer Richtung verschieb bar und werden in del' Ruhelage durch zwei elastische 
Gummibander im Innern des StahiguBk6rpers gehalten. Die Backen k6nnen ver
schieden ausgebildet sein, je nachdem sie zum Rohrschneiden odeI' zum Unter
schneiden benutzt werden sollen. 1m ersten FaIle sind sie als Scheren zur Auf
nahme del' Schneidrollen, im zweiten FaIle als Diamantbacken ausgebildet. Um 
Kolben und Treibstift herum ist noch eine Spiralfeder angeordnet. 

Zum Rohrabschneiden wird das Instrument am Kcrnrohr und Gestange 
bis zur Schneidestelle in das Bohrloch eingefiihrt und dann die Spiilpumpe in Betrieb 
gesetzt. Wenn ihr Druck 4-6 Atmospharen erreicht hat, beginnt del' Schneider, 
del' gleichzeitig am Gestange gedreht wird, zu arbeiten. Es wird namlich durch 
den Druck del' Wassersaule del' vorhin erwahnte Kolben und damit auch del' Stift 
heruntergedriickt, welcher die Backen aus ihrer Lage verdrangt und dadurch die 
Schneidrollen gegen die Rohrwandung preBt. Unter dem EinfluB von Drehung 
und seitlichem Druck wird nun das Rohr zerschnitten. 1st das Zerschneiden beendet, 
so gehen immer noch unter dem EinfluB des Wasserdruckes der Kolben und Stift 
herunter. Hierdurch wird ein Wasserkanal frei, und das 'Vasser kann ausflieBen. 
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Fig. 566. 

Federnde Romensage 

Fig. 567. 

Romschneider 
von Mayer & Co. 

Fig. 568 a, b. 

Hydraulischer Rom
schneider der 

Deutschen Tiefbom
Aktiengeselischaft. 

Fig. 568 c. 

Hydraulischer Rom
schneider der 

Deutschen Tiefbohr
Aktiengesellschaft. 
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Fig. 569. 

Hydraulischer Rom
schneider von Lotaschevsky 
(aus Tiefbomwesen 1910. 

Nr. 19). 

An dem iiber Tage eingeschalteten Manometer macht sich das Sinken des Druckes 
sofort bemerkbar. Die Pumpe wird dann abgestellt. Infolge des Aufhorens des 
Spiildruckes tritt die im Rohrschneider urn den Kolben angeordnete Spiralfeder 
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in Funktion und hebt Kolben und Stilt wieder hoch. Zu gleicher Zeit werden die 
Bauken durch die elastischen Gummibiinder zuriickgezogen. 

Beim Aufholen, welches langsam erfolgen muB, da sonst die Backen aus dem 
Schneider wieder herausgedriickt werden, fiieBt das iiber dem Apparat im Gestange 
befindliche Wasser durch emen anderen Kanal abo 

Der Apparat laBt sich auch zum Zerschneiden von groBeren Rohrtouren 
verwenden, nur muB er dann groBere Backenkorper eingesetzt erhalten. 

Der hydraulische Rohrschneider von Lotaschevsky (Fig. 569) 
besteht aus dem Zylinder und dem Kolben, der in einen birnenformigen Keil 
endet. Der Keil treibt beim Abwartsgehen die Schneidhalter und damit auch die 
Schneidradchen auseinander. Das Zuriickziehen des Keiles nach beendigtem 
Schneiden wird durch Federn bewirkt, die an der Zylinderwand befestigt sind. 
Die Abwartsbewegung des Kolbens erfolgt auch hier durch den Druck des Spill
wassers. 

L .. Das Ausfiillen von Bohrlochern. 
Nach Beendigung einer Bohrung,welche auf Minerallagerstatten 

niedergebracht ist, die durch eindringendes Wasser aufgelost oder sQnst 
geschiidigt werden konnen (wie z. B. Erdol- und Salzlagerstatten), ist diese 
vor dem Verlassen auf Grund der hieriiber bestehenden bergpolizeilichen 
Vorschriften so zu verdichten, daB das Eindringen von Wasser aus dem 
Deckgebirge in die geflihrdeten Schichten unter allen Umstanden ver
hiitet wird. 

Das Verdichten des Bohrloches erfolgt durch Verfullen mit Letten, 
Ton oder Zement, die auf die Bohrlochssohle entweder geworfen oder 
mit dem Lofiel eingebracht und dann mit Bohrkeulen fest verstampft 
werden. 

Siebzehnter Teil. 

Storungen bem1 Bohrbetriebe. 
Von Diplom-Bergingenieur Arthur Gerke. 

Literatur. 
Beer: Erdbohrkunde. 
Tecklenburg: Handbuch der Tiefbohrkunde, Band V. 
Serlo: Bergbaukunde. 
Rost: Tiefbohrtechnik. 
Kohler: Bergbaukunde. 
U rs in us: Kalender fiir Tiefbohringenieure. 
Zeitschrift fiir Berg-, Hiitten- und Salinenwesen, Jahrg. 1898, 1906. 
Gliickauf, Jahrg. 1895, 1898. 

A. AllgeIueines. 
Die Einfuhrung der modernen Bohrmethoden ist nicht ohne Ein

fluB auf das Auftreten von Storungen im Bohrbetriebe geblieben. Bei 
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der alten, bis zur Mitte des vorigen J ahrhunderts fast ausschlieBlich ver
wendeten Methode des Bohrens am steifen Gestange waren Briiche von 
Gestange und Bohrapparat etwas Alltagliches, und es verging kaum eine 
Woche, in der nicht irgend eine kleine oder groBe Fangarbeit erforderlich 
wurde. Der Grund fUr die Haufigkeit der Unfalle lag in dem steifen 
Gestange, welches die den gesamten Bohrapparat fortwahrend er
schutternden StoBe fast allein auszuhalten hatte. 

Bei der spater angewandten Freifallbohrmethode wurde nur das 
Bohrwerkzeug, der Meillel, auf StoB und Schlag beansprucht; da dieser 
aber der am starksten und haltbarsten gebaute Teil des gesamten Bohr
apparates ist, so hatte die EinfUhrung dieses Verfahrens eine ganz be
deutende Verringerung der Unfallhaufigkeit zur Folge. 

Bei der Diamantbohrung tritt uberhaupt keine StoBbeanspruchung 
auf. Hier ist der Bohrfortschritt der mehr schabenden und schneidenden 
Wirkung des Bohrwerkzeuges zu verdanken, welche eine Folge der 
schnellen Drehung und der groBen Harte des Schneidapparates ist. 

Anders liegen die Verhaltnisse bei derin neuester Zeit aufgekommenen 
Schnellschlag- und Seilschlagbohrung. Bei beiden wird zwar auch am 
steifen Gestange gebohrt, aber da der Hub bedeutend kleiner ist 
als bei del' alten StoBbohrung, und da das Gestange im Moment des 
MeiBelschlages bereits wieder angehoben wird, so werden hier die sehr 
gefiihrlichen Stauchungen fast ganz vermieden. 

Die bei del' alten Bohrmethode so haufige Fangarbeit zeitigte abel', 
wenn auch ungewollt, eine gunstige Wirkung. Sie fUhrte schon VOl' 
langeI' Zeit zu so weitgehender Ausbildung von Fangwerkzeugen, daB 
in den letzten Jahrzehnten nennenswerte Fortschritte auf diesem 
Gebiete kaum zu verzeichnen sind. Eine Reihe der frUber viel ange
wandten Fangapparate ist neuerdings ja uberHussig geworden, im all
gemeinen wird aber noch heute mit den altbekannten und -bewahrten 
Fangwerkzeugen gearbeitet. 

B. Art der Stornngen. 
Die beim Bohrbetriebe auftretenden StOrungen, deren Behebung 

durch die sog. Fangarbeit erfolgt, konnen sehr verschiedener Art sein; 
eine Anzahl von ihnen ist jedoch typisch fur die einzelnen Bohrmethoden, 
so z. B. die Meillelbriiche fur die Freifallbohrung, das Hineinfallen von 
Diamanten fur die Diamantbohrung u. a. m. Die Tiefe, in welcher die 
StOrungen auftreten, ist insofern von EinHuB, als ihre Beseitigung bei 
geringerer Tiefe im allgemeinen weniger Schwierigkeiten bereitet als bei 
groBer; aber auch hier bietet die Fangarbeit dank der Vervollkommnung 
alIer Methoden und Apparate heutigen Tages noch Aussicht auf Erfolg. 

Die Storuhgen lassen sich nun generell in 4 groBe Gruppen einteilen. 
Unter die erste Gruppe fallen die Storungen, welche eine Folge 

des Bohrens oder del' Beschaffenheit des Gebirges sind, wie z. B. das Auf
treten von Fuchsen, Nachfall und Verklemmungen. 
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In die zweite Gruppe gehoren die Bruche, welche bei den Bohr
apparaten und amGestange vorkommen, als da sind: Bruche desBohrers 
und des Gestanges, ReiBen des Seiles u. a. m. 

Die dritte Gruppe umfaBt die Storungen, welche durch das 
Hinunterfallen kleiner und harter Gegenstande in das Bohrloch ent
stehen. 

Die vierte Gru ppe endlich begreift die Storungen durch ein Ab
weichen des Bohrloches von der Senkrechten in sich. 

So verschiedenartig die Storungen auch sind, ebenso mannig
faltig sind auch die Mittel zu ihrer Beseitigung. Storungen von der Art 
der Gruppe I, welche aus der Gebirgsbeschaffenheit resultieren, und von 
der Form der Gruppe IV, welche durch Abweichen des Bohrloches von 
der Senkrechten entstehen, lassen sich in der Mehrzahl ohne Benutzung 
besonderer Apparate beseitigen; die 8torungen der Gruppen II und III, 
welche bei weitem am haufigsten vorkommen, erfordern zu ihrer Be
hebung eines eigenen Fanggestanges und besonderer Fanggerate. 

c. Beseitigung von Hindernissen, 
welcbe eine Folge des Bobrens odeI' del' Gebirgs

bescba:ffenbeit sind. 

I. Fiichse. 
Mit dem Ausdruck "Fuchs" bezeichnet man Hervorragungen aus 

der Bohrlochswand, welche durch ungleichmaBiges Umsetzen des 
Meillels, durch plotzlichen Gesteinswechsel, durch die Nahe einer Kluft, 
durch das El'bohren von Konglomeratschichten' mit mildem Binde
mittel, durch steiles Einfallen u. a. m. entstanden sein konnen. Das 
Auftreten von Fuchsen ist aus den Bestreben des Kruckels, sich nach 
rechts oder links zu drehen, erkennbar und kann leicht zu Klemmungen 
und Bruchen der Bohrwerkzeuge fiihren. 

Um den Fuchs zu beseitigen, IaBt man den Meillel einige Zeit 
und mit besonderem N achdruck an der unrunden Stelle arbeiten. Geliugt 
es auf diese Weise nicht, die Ecken zu entfernen, so muB man an Stelle 
des gewohnlichen Meillels einen solchen mit Ohrenschneiden verwenden. 
Man wirft auch wohl groBere Stucke festen Gesteins in das Bohrloch 
bis uber die Stelle, an welcher sich der Fuchs zeigt, und zerbohrt dann 
zugleich mit den Gesteinsbrocken auch den Fuchs. 

II. N achfall. 
Unter "Nachfall" versteht man das Herabfallen kleiner oder 

groBerer Gebirgsstucke und Sandmassen aus den oberen Partien des 
Bohrloches. Der Nachfall ist eine unliebsame Begleiterscheinung, 
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die sich beim Bohren in milden Gebirgsschichten wie Sand, Kies und 
dergl. fast immer einzustellen pfiegt. In festem Gebirge kann Nachfall 
dann eintreten, wenn die Gebirgsschichten von grober Struktur sind; 
besonders ist dies der Fall an Stellen, wo Konglomerate und Kliifte die 
Bohrloch,;stoBe durchsetzen. Wasser spielt hier ebenfalls eine Rolle, 
indem es die Bohrlochswande aufweicht und mit dem starken Spiil
strom mehr oder weniger groBe Gebirgspartikelchen mit nach unten 
reiBt. Das Auftreten von Nachfall kann recht unangenehme Ver
klemmungen des Bohrapparates zur Folge haben, indem sich entweder 
groBere oder kleinere Gesteinsbrocken zwischen Bohrer und StoB 
festsetzen und das Anheben und Umsetzen dadurch verhindern, oder 
indem der Bohrapparat oft ganzlich verschiittet wird. 

Besonders gefahrlich sind beim Auf-
treten von zumNachfall neigenden Schichten 
kiirzere oder langere Stillstande im Bohr
betriebe, wahrend deren das Bohrloch oft 
viele Meter zugeschlammt wird. Bei Still
standen von voraussichtlich kurzer Dauer 
empfiehlt es sich daher, wenn das Bohrwerk
zeug nicht aufgeholt werden soIl, dieses 
wenigstens einige Meter anzuheben und das 
Gestange entsprechend iiber Tage ab
zufangen. 

1st der Nachfall nur geringfiigig, und 
sind groBere Weitungen in den Bohrlochs
sWBen, welche ein Zusammengehen des 
Bohrloches bewirken kOlmen, nicht zu be
fiirchten, so kann die Bohrung fortgesetzt 
werden, selbst wenn kleinere z_eitweilige 
Klemmungen auftreten sollten. Durch lang
sames Anheben und Senken des Gestanges 
lassen sich die Klemmungen haufig beseitigen. 

----,; 

i , 

Fig. 570. 
Umspiilrohr der 

Deutschen Tiefbohr
Aktiengesellschaft. 

Bei groBeren Hemmungen versucht man die Losung des Bohrstiickes 
durch von unten nach oben gerichtete Schlage zu bewirken, wobei 
der Schwengelschwanz stark mit Gewichten belastet wird. 

Bei nicht zu groBem Nachfall werden iiber dem Freifallapparate 
oder iiber den Kernrohren oben offene Rohre von etwas geringerem 
Durchmesser als dem des Bohrloches angebracht, welche die nach
fallen den Stiicke auffangen. Derartige Rohre nennt man Brocken
fanger (siehe Diamantbohrung, S. 225). 

Bei der Spiilbohrung kann man auch versuchen, das festgeklemrnte 
Bohrstiick durch verstarkte Spiilung frei zu bekommen. Gute Dienste 
leisten hierbei die sog. Umspiilrohre (Fig. 570), welche am Gestange 
bis zur Unfallstelle eingelassen und in den Zwischenraum zwischen 
Bohrlochswand und Bohrstiick eingefiihrt werden. Darauf wird so lange 
mit verstarkter Spiilung gearbeitet, bis es geliugt, die Verklemmung zu 
beseitigen. 
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Bei der Diamantbohrung schiitzt man sich gegen den Nachfall durch 
Verlangerung der Kernrohre bis zur Nachfallstelie, da diese nur 
einen geringen Spielraum zwischen Rohr und StoB freilassen. Infolge 
der hierdurch eintretenden Querschnittsverengung flieBt der Spiilstrom 
schneller und drangt den N achfall zuriick. 

Tritt der Nachfall in festem Gebirge auf, so ist es moglich, ihn durch 
Zementieren zu beseitigen. Das Bohrloch wird zu diesem Zweck bis 
iiber die Nachfallstelle mit Zement verfiillt. Nach dem Erhiirten des 
Zements wird in dem verfiillten Teil aufs neue gebohrt. 

Bei starkem Nachfall bleibt nur iibrig, die Nachfallstelle gegen die 
anderen Teile des Bohrloches abzusperren. Dies geschieht entweder 
durch Nachtreiben der nachst hoheren oder durch Einbauen einer 
neuen Verrohrung. 

TIl. Vel'klemmungen. 
AuBer durch Nachfall konnen Verklemmungen des Bohrapparates 

eintreten durch plotzlichen Gebirgswechsel, durch offene Kliifte, durch 
Engerwerden des Bohrloches infolge Abnutzung der MeiBelecken, durch 
Quellen des Gebirges (Ton) u. a. m. 

Das Steckenbleiben der Schappe tritt leicht bei Bohrungen in 
weichem, ziihem Tone ein, der wahrend des Bohrens unter dem EinfluB 
des im Bohrloche befindlichen Wassers quillt und das Bohrloch verengt. 
Das Ausziehen der Schappe gef;chieht dann unter gleichzeitigem Drehen, 
wobei am Gestange eine beliebige Hebevorrichtung angebracht wird 
(Bauschrauben, Flaschenzug, hydraulische Hebezeuge usw.). Um 
dem Steckenbleiben vorzubeugen, muB die Schappe haufig ausgeholt 
werden. Ferner empfiehlt sich in dera.rtigen Schichten eine sofortige 
Verrohrung des Bohrloches. 

Gelingt das Heben der Schappe nicht, so wird das Gestiinge ab
geschraubt und nun versucht, durch Zerschlagen derselben oder Zuriick
drangen in die StoBe das Bohrloch wiedel' frei zu bekommen. 

Bei steckengebliebenen Diamantkronen odeI' Stahlbohrkronen 
versucht man zuerst durch verstarkte Spiilung unter gleich
zeitigem Drehen die Ursache der Storung zu beseitigen. Verlauft dieser 
Versuch erfolglos, so wird das Gestiinge von der Krone abgeschraubt 
und diese mit dem bereits auf Seite 218 besprochenen Fraser bis auf den 
Teil der Krone, welcher die Diamanten enthalt, zerbohrt. Der letzte 
Teil wird mit einem stumpfen MeiBel oder einer Bohrkeule in Stiicke 
zerschlagen, die mit dem Schlammloffel aufgeholt werden. 

Verklemmungen des Meillels konnen eintreten, wenn ein neuer 
Meillel in das Bohrloch eingefiihrt wird und del' alte bereit'3 sehr ab
genutzt war. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich, beim Einlassen 
eines neuen MeiBels zunachst einige Meter iiber der Sohle zu bohren 
und el'Rt allmiihlich mit diesem bis auf die Bohrlochssohle herunter
zugehen. Erfolgt trotzdem eine Verklemmung, so wird das Gestange unter 
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gleichzeitigem Drehen vorsichtig ab- und aufwarts bewegt, wodurch 
es haufig gelingt, den MeiSel wieder frei zu bekommen. 

Sitzt del' Meillel fest, so belastet man auch hier wieder den Schwengel 
und sucht durch nach oben gE"richtete Schlage die Losung zu bewirken. 
Bei starkeren Klemmungen ist die Anwendung dieses Verfahrens zu 
gefahrlich, da leicht Gestangebruche eintreten konnen. Wird del' beab
sichtigte Erfolg nicht erreicht, so kann man am Gestange ein Rohren
biindel befestigen, untel' welchem man zwei Schraubenwinden an
greifen laSt, und nun versuchen, durch Anziehen del' Schrauben das vel'
klemmte Stuck zu heben. 

1st del' MeiSel allein verklemmt, so bohrt man ihn frei mit 
Hilfe eines besonderen MeiSels, des Freibohrers odeI' Spatens, dessen 
Schneide del' Bohrlochsrundung entspl'echend gebogen ist (Fig. 571). 

In Fallen, wo die bisher besprochenen Ver
fahren nicht zum Ziele fiihren, kann man auch 
SaUl"en, wie z. B. Salzsiture, Schwefelsaure odeI' 
Salpetersaure, in das Bohrloch gieSen, um ent
wedel' das Gestein, falls dieses von del' Saure an
gegriffen wird, aufzulosen odeI' um den stecken
gebliebenen MeiSel zu zerstoren. Sind Kliifte 

Fig. 571. Fig. 572. 

in del' Nithe, so empfiehlt 
es sich, die untere Partie 
des Bohrloches teilweise 
mit Ton auszustampfen, 
um ein AbflieBen del' 
Saure zu verhindern. N ach 
Ablauf einiger Stunden, 
wahrend deren man von 
Zeit zu Zeit untersucht, 
ob das verklemmte Stuck 
frei geworden ist, tritt 
dannhaufig del' gewiinschte 
Erfolg ein. 

Wenn das alles nichts 
hilft, so versucht man den 
Meillel durch eine Dyna
mitsprengung zu losen. In 
einem derartigen FaIle 1) 

Freibohrer oder Einrichtung zur Dynamit-
Spaten (aus sprengung im Bohrloch 

Ursinus, Kalender (aus Zeitschrift ffir Berg-, 
ffir Tiefbohr- Hutten- und Salinenwesen 

ingenieure. 1906, S. 672). 

wurde eine zylindrische Blechbuchse (Fig. 572) aus dunnem verzinkten 
Eisenblech von 5-6 cm Durchmesser und 20 cm Hohe benutzt, die oben 
durch einen aufgeloteten Deckel verschlossen war, del' ffir die Leitungs
drahte mit Durchlochungen versehen war. Del' untere VerschluB erfolgte 
durch einen Deckel mit einem etwa 3 em ubergreifendenRande. DasDy
namitwurde von unten in die Buchse eingefiihrt. Zuerstwurde eine halbe 
Patrone, welche den Zundel' enthielt, so in die Buchse eingebracht, daB 

t) Zeitschrift fur Berg-, Hiitten und Salinenwesen, 1906, S. 672. 
B It n sen, Tiefbohrwesen. 26 
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die beiden Leitungsenden aus den Durchlochungen des oberen Deckels 
herausragten. Nach und nach wurde die Buchse mit noch 5 Patronen 
gefiillt bis auf etwa 1 cm Abstand vom Boden. In den hier verbleibenden 
freien Raum wurde Putzwolle eingebracht. A1s ZUnder diente ein 
Spaltgltilizunder mit einer 4-5 cm langen ZUndschnur, an der die 
Sprengkapsel befestigt wurde. Die ZUndvorrichtung wurde zum Schutz 
gegen Feuchtigkeit mit einer WachshUlle iiberzogen. Als Dynamit 
wurde Gelatine-Dynamit I benutzt. Die ZUndung sollte elektrisch ver
mittels einer magnet-elektrischen Zundmaschine erfolgen, wobei man 
zur Zuleitung des Stromes isolierten Kupferdraht verwenden wollte. 
Die Sprengung kam jedoch nicht zur AusfUhrung, da infolge einer Un
vorsichtigkeit das Dynamit schon vor dem Einlassen zur Explosion 
gelangte. 

An Stelle der Sprengungen empfiehlt K 0 b ri c h, steckengebliebene 
Bohrstucke, die sich mit den gewohnlichen Methoden aus dem Bohrloch 
nicht entfernen lassen, mit den Stahlfraser, und zwar speziell dem 
Ringfraser, zu entfernen. Er hat in mehreren, nahezu hoffnungslosen 
Fallen den MeiBel durchgefrast und dadurch das Bohrloch gerettet. 
Die Anwendung dieses Verfahrens hat groBe Zeitversaumnis zur Folge 
und ist nur dann moglich, wenn eine Rotationseimichtung zur Ver
fugung steht, was nicht immer der Fall ist. Gegenuber der Aussicht 
auf fast sicheren Erfolg, welche sie bietet, treten diese N achteile jedoch 
eventuell vollig in den Hintergrund. 

D. Beseitigung del' an den Bobrapparaten lInd 
am Gestange vorkommenden Briicbe. 

Wir hatten bereits im Abschnitte A gesehen, daB mit der Ein
fUhrung der modernen Bohrmethoden ein Abnehmen der Haufigkeit 
der Gestange- und MeiBelbruche verbunden war, da die Beanspruchung 
durch die unzahligen StoBe nicht mehr von dem verhaltnismaBig 
schwachen Gestange, sondern nur von dem krliftig konstruierten Bohrer 
aufzunehmenwar. DieBruche treten infolgedessen gewohnlich amBohr
meiBel auf, da diesel' den fortwahrenden St5Ben auch jetzt noch aus
gesetzt ist. Die MeiBelbrliche ereignen sich zumeist am Schaft, be
sonders an der Verbindungsstelle mit del' Schwerstange. Gestange
briiche dagegen. erfolgen an der schwachsten Stelle, d. i. an der Verbin
dungsstelle zweier Stangen, also am GestangeschloB. 

Bei der Diamantbohrung, wo das Gestange nul' auf Verdrehung 
beansprucht wird, kommt es haufig VOl', daB das Gestange schon bei 
kleinen Verbiegungen mit einer odeI' mehreren Muffen an del' Ver
rohrung anliegt und infolge del' schnellen Rotation an diesel' Stelle 
direkt durchgeschliffen wird. Will man daher Gestangebruche ver
meiden, so muB man sorgfaltig darauf achten, daB nul' unbeschadigte 
Muffen und nul' geracle Gestangestt'tcke eingelassen werden. 
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Erfolgt der Bruch weit unten im Bohrloch, so wird oft, wenn dieses 
sehr tief ist, noch langere Zeit rotiert, ehe der Unfall bemerkt wird. 
Das ist nun eine sehr miBliche Sache, da in diesem FaIle die zerbrochenen 
Gestange- oder Kernrohrteile langere Zeit aufeinander rotieren, 
wodurch das zu fangende Stiick gewohnlich so beschadigt wird, daB ein 
Heben mit den gewohnlichen Fangapparaten nicht mehr moglich 
ist. Man wird dann erst einen groBen Teil des steckengebliebenen 
Stiickes wegfrasen miissen, ehe man an ein unbeschadigtes Stiick 
gelangt, in welchem die Fangwerkzeuge haften bleiben. Es muB daher, 
urn derartige Unfalle zu vermeiden, sorgfaJtig auf ein regelmaBiges 
Sinken des Gestanges Obacht gegeben werden. Haufig laBt sich auch 
aus dem veranderten Ton, del' bei der Drehung der Diamantkrone 
erzeugt wird, auf das Auftreten einer Storung schlieBen. 

Bei derartigen Briichen 
ist es Aufgabe des Bohr
meisters, zuvor genau fest
zustellen, wo und in 
welcher Lage sich das 
abgebrochene Stiick im 
Bohrloche befindet; ferner, 
welche Gebirgsschichten 
und welche Verrohrungen 
an dieser Stelle vorhanden 
sind. Dann wird ausge
holt, nachdem am Ge· 
stange in der Hohe der Ab
fangstelle die augenblick
liche Tiefe des Bohrloches 
markiert ist. Bei dem Aus
holen wird mit einem MeB-
band genau die Lange des 

Fig. 573. Fig. 574. 
Abdruckbiichse (aus Teck- Abdruckbiichse von 
len burg, Handbuch der Mayer & Co. 
Tiefbohrkunde, Bd. V). 

aus demBohrlochherauskommenden Gestanges gemessen. DurchSubtrak
tionder erhaltenenZahl von derGesamttiefe laBt sich dannsofort feststel
len, an welcher Stelle des Bohrloches sich das abgebrochene Stiick befindet. 

Kennt man die Lage des gebrochenen Stiickes nicht, so empfiehlt 
es sich, bevor man zur eigentlichen Fangarbeit schreitet, zuerst einen 
Versuch mit der sog. Abdruckbiichse zu machen (Fig. 573 und 574). 
Diese besteht aus einer unten offenen hohlen Biichse von dem Durch
messer des Bohr-loches, welche auf del' Unterseite mit Ton, Wachs oder 
Pech ausgefiillt ist. Die Biichse wird am Gestange bis zur Unfallstelle 
eingelassen, wo das stehengebliebene Stiick einen Eindruck in der Fiill
masse der Bttchse hervorruft, von dem nach dem Aufholen leicht ein 
Gipsabdruck genommen werden kann. Man erhaIt so haufig ein genaues 
Bild del' Unfallstelle und kann auchnachweisen, ob im Bohrloch Nachfall 
vorhanden ist, der auf dem abgebrochenen Stiick lagert. 1st dies del' 
Fall, so muB, bevor mit demFangen begollnen wird, der N achfall beseitigt 
werden, was durch Loffeln odeI' verstarkte Spiilung geschehen kann. 

26* 
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Wenn das Bohrloch von Nachfall frei ist, wird mit der eigentlichen 
Fangarbeit begonnen. Hierzu verwendet man ein besonderes Fang
gestange, eventuell auch eine Rohrtour, und besondere Fangwerkzeuge. 
Das Fangwerkzeug wird nun am Gestange bis zur U nfallstelle in das 
Bohrloch eingelassen. Bevor es hier ankommt, wird das Gestange am 
Bohrlochsschwengel aufgehangt und ausbalanciert, um bei dem Fangen 
nicht den Druck der ganzen Gestangelast auf den Fanger wirken zu 
lassen, wodurch eine leichtere Handhabung erreicht und ferner eine Be
schadigung des Fangers verhindert wird. Das letztere ist von Bedeutung 
bei den spater zu besprechenden Gewindefangern, bei denen die Ge
winde leicht zum Ausbrechen kommen. 

1st der Fanger an der Unfallstelle angelangt, was leicht zu kon
statieren ist, da das abgebrochene Stuck dem Weitereinlassen Wider
stand entgegensetzt, so wird die Hohenlage wieder am Gestange mar
kiert. Bei Anwendung von Gewindefangern wird auBerdem am Gestange 
noch eine Anzahl Striche angegeben, welche einen Abstand gleich dem 
der einzelnen Gewindegange voneinander besitzen. Auf diese Weise 
laBt sich leicht kontrollieren, ob der Fanger faBt, und wie weit er sich auf 
das gebrochene Stuck aufschraubt. 

Man versucht nun den eigentlichen Fanger je nach seiner Be
schaffenheit in vorsichtiger Weise entweder unter den Bund zu schieben 
oder ihn auf den Gegenstand zu schrauben. Merkt man, daB der Fanger 
halt, so wird vorsichtig ausgeholt und das gefangene Stuck von dem 
Fanger gelost. 

I. Fanggestange 1). 

Zur Fangarbeit bedient man sich zweckmaBig besonders konstru
ierter Fanggestange, die konisches oder zylindrisches Gewinde besitzen, 
massiv oder hohl sein konnen. Konisches Gewinde gibt man dem Ge
stange dann, wenn dieses nur zum Ziehen und Drehm nach einer Rich
tung gebraucht werden soli. Das Gewinde wird als Linksgewinde aus
gefiihrt, da die im Bohrloch sitzenden Gegenstande fast immer Rechts
gewinde haben. Ein derartiges Fanggestange besitzt eine nur beschrankte 
Anwendbarkeit, da es in der Mehrzahl der FaIle erforderlich ist, das Ge
stange nach beiden Richtungen drehen zu konnen. Man nimmt deshalb 
besser ein Fanggestange mit zylindrischem Gewinde und gesicherten 
Verschlussen. 

Die Fanggestange kOlmen als Massiv- oder Hohlgestange aus
gefiihrt werden. 1m letzteren FaIle werden zur Fabrikation nahtlose 
Stahlrohre benutzt. 

Gegenuber dem Massivgestange besitzt das Hohlgestange die Vor
teile des geringeren Gewichtes und der groBeren Widerstandsfahigkeit 
gegen Verdrehung, dagegen den Nachteil einer geringeren Zugfestigkeit 

1) Siehe Petroleum, 1910, Nr. 19. 
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und cler hOheren Allschaffungskosten. Bei Fangarbeiten mit SpUlung 
ist allein ein Hohlgestange am Platze. 

Das erste brauchbare Fanggestiinge ist von der Firma Fauck hergestellt 
und benutzt worden. 

Bei diesem besitzt, wie aus Fig. 57 5 ~rsichtlich, nur eine Stange ein mal1l1-
liches Gewinde, das in das Gewinde einer Uberwurfmutter eingreift, die auf dem 
anderen Gestange befestigt ist. Ein derartiges Fanggestiinge kann sich leicht losen, 
da jede der Verbindungen nur ein Gewinde besitzt. 

Fig. 575. Fig. 576, 
Fanggestiinge von Wietzer Fangge
Fauck (aus Petro- stange der Deut

leum, 1910, Nr. 19). schen Tiefbohr-
Aktiengesellschaft. 

J....=--) I ! 
\/~ } 

I ~ 
\ 

K I I , r-~ 

r-r--
f--

'-- f- -1--

I I 

'~' 
I I \ 
I I 

! 1 
..t I : 
Fig. 577. 

Nordhiiuser Fang
gestiinge (aus 

Petroleum 1910, 
Nr.19). 

Fig. 578. 

Fanggestiinge von 
Thumann (aus 
Gl iickauf 1898. 

S.390). 

Das sog. Wietzer Fanggestange ist in Fig. 576 veranschaulicht. Es 
besitzt beiderseits Rechtsgewinde, und die Muffe wird hier fest gegen einen auf 
den Gegenzapfen geschraubten Bund angezogen, wodurch die Widerstands
fahigkeit gegen Losung noch erhoht wird. Ein Nachteil dieses Gestiinges liegt darin, 
daB das Gewinde nach erfolgter Abniitzung nicht nachgeschnitten werden kann. 

l!'ig.577 zeigt das Fanggestiinge der Deutschen Tiefbohr-Aktiengesellschaft. 
Die eine Stange besitzt Rechts-, die andere Linksgewinde. Sie werden durch 
Muffen mit Rechts- und Linksgewinde zusammengeschraubt, wobei die zur Halite 
ausgeschnittenen Stangenenden ineinander greifen und so das Gestiinge vor der 
Losung schiitzen. Zum Linksdrehen werden die Stangen mit dem Rechtsgewinde 
nach oben eingebaut; soll nach rechts gedreht werden, so wird das Linksgewinde 
nach unten angebracht. Den Linksfangern wird Rechtsgewinde, den Rechtsfangern 
Linksgewinde gegeben. 
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Thumann verwendet ein Fanggestange mit Differentialgewinde. 
Fig. 578 zeigt ein derartiges Gestange, bei dem beide Enden a und b die gleiche 
Drehrichtung und Starke besitzen, die Ganghohe aber eine verschiedene ist. 
Beim Zusammenschrauben vermittels der Muffe 0 werden die beiden Gewinde
enden einander genahert lmd zusammengepreBt. Die beiden Klauen d gewahren 
hierbei dem Gestange einen festen Halt. 

II. Fanger. 
So verschiedenartig die Unfalle sind, so zahlreich sind auch die 

Fangwerkzeuge zu ihrer Behebung. Bei Briichen, die dicht iiber einem 
Bunde vorkommen, wird man versuchen, den Bund zu fassen und hierauf 
das gebrochene Stiick zutage zu heben. Die Fanger sind dann meist 
so eingerichtet, daB del' Bund beim Fassen auf Haken odeI' Federn zu 
sitzen kommt, auf denen er wahrend des Ausholens ruht. 

Bei Briichen unter einem Bunde verwendet man Fangwerkzeuge 
mit seharfer Schneide oder W"iderhaken, welche, da ein Fassen und 
Halten del' glatten Stange nicht moglieh ist, auf odeI' in das Gestange 
gesehraubt werden. 

a) Fanggerate zur Beseitigung von Briiehen 
dieht tiber einem Bunde. 

Del' Gliickshaken besteht aus einer starken, mit Bund und 
Sehraubenspindel versehenen Eisenstange, welche unten einen entweder 
rechts odeI' links gebogenen und vorn zugescharften Haken besitzt. 
Die Kriimmung des Hakens wird dem Bohrloehsumfang entspreehend 
gewahlt, um das Gestange, welches sich an die Bohrlochswand anzu
legen pflegt, auch sichel' fassen zu konnen. Del' Gliickshaken dient 
auBer zum Heben auch zum Abschrauben, Festhalten und Gerade
richten von im Bohrloch befindlichen Gegenstanden. 1m letzteren FaIle 
muB er so eingerichtet sein, daB er auch leicht wieder gelost werden kann. 
Die Figuren 579-582 zeigen einige del' heute gebrauchlichsten 
Ausfiihrungen von Gliickshaken. 
.. Der Gliiokshaken mit Soharnier (Fig. 583), der bei den Bohrungen in 
Olheim vielfach Verwendung fand, ermoglicht die Einfiihrung eines Haken.~ von 
groBerem als dem Bohrlochsdurchmesser. Man benutzt ihn zum Fangen von 
seitlioh gebogenen Bohrstiioken, welche sioh unterhalb der Verrohrung an einer 
weiteren Stelle des Gebirges befinden. 

Del' GeiBfuB ist eine eigenartig gekriimmte Stange, welche zwei 
dreieckige Vorspriinge besitzt (Fig. 584). Del' GeiBfuB wird am Ge
stange so in das Bohrloch eingefiihrt, daB die Vorspriinge sich an der 
einen Bohrlochswand befinden, wahrend die scharfe Spitze an del' ent
gegengesetzten Seite herabgleitet. Bei langsamem und vorsichtigem 
Niedergange schiebt sich das abgebrochene Sttlck durch die beiden 
Vorspriinge hindurch und setzt sich mit dem Wulst auf diese auf, worauf 
es hochgehoben werden kann. 

Die Klappenfanger oder Klappenbiichsen sind an einer Gabel 
mit Gewinde befestigte Hohlzylinder, in denen unten zwei durch 
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Scharniere bewegliche Klappen angeordnet sind, welche in der Mitte 
eineOffnung zum Durchlassen des Gestiinges besitzen (Fig. 585 und 586). 
Beim Niedergange der Biichse werden die Klappen durch das Gestiinge 

Fig. 579. Fig. 580. Fig. 581. Fig. 583. 
Gliickshaken von Winter. Gliickshaken der Gliickshaken mit 

Fig. 582. 
Gliickshaken von 

Deseniss & Jacobi. 

Deutschen Tiefbohr- Scharnier (aus 
AktiengeselIschaft. Tecklenburg, Hand

buch der Tiefbohr
kunde, Bd. V). 

Fig. 585. 
Fig. 584. Klappenbiichse von 

GeiJ3fuJ3 (aus Kohler, Mayer & Co. 
Lehrbuch der Berg-
baukunde, 5. Auf-

lage, S. 67). 

Fig. 586. 
Klappenfiinger der 

Deutschen Tiefbohr
Aktiengesellschaft. 
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in die Hohe gehoben, beim Aufholell fassen sie unten den Bund und 
halten diesen fest, so daB das abgebrochene Stuck zutage gehobell 
werden kann. 

Die Krone (Fig. 587) dient zum Fangen groBerer Stilcke im Innern 
von Verrohrungen. Die Stiicke werden durch eine unten angebrachte 
Klappe festgehalten. 

Die Kronenklappe (Fig. 588) ist ein Klappenfanger, bei dem die 
Klappe durch eine Feder nach innen gedriickt wird. Zu ihrer Fi'thrung 
dient ein Ansatz mit Stift. Hat der Bund beim Einlassen die Klappe 
passiert, so druckt die Feder diese unter den WuIst, und die Klappe 
halt ihn fest. 

Ahnlich wirken die Federbiichsen, auch Federfallen oder Federfang· 
biichsen genannt, welche an Stelle del' Klappe drei odeI' vier an die Biichse ange
nietete Federn besitzen. Diese sind nach oben gerichtet. Beim Einlassen gleiten 
sie an dem 'WuIst hinunter, beim Aufholen fassen sie dagegen unter den Gestange
bund. GroBe Lasten kann man mit ihnen jedoch nicht heben (Fig. 589 und 590). 

Bei del' Kluppe ist die Buchse in Fortfall gekommen. Statt ihrer sind vier 
Federn oben zusammengenietet, die lmten hakenartige Vorspriinge besitzen 
(Fig. 591). 

Gegeniiber dem Gliickshaken besitzen die zuletzt besprochenen 
Fanger den groBen Nachteil, daB sie sich, wenn sie einmal gefaBt 
haben, nicht mehr losen lassen. Dieser Nachteil macht sich vor 
allem bei Fangarbeiten bemerkbar, welche durch Verklemmungen 
hervorgerufen sind, weshalb man sie in s01('hen Fallen lieber nicht 
anwendet. 

b) Fangwerkzeuge zur Beseitigung von Briichen 
unter einem Bunde. 

Mit den bisher behandelten Fanggeriiten lieBen sich Bohrgerate, 
bei denen der Bruch dicht unter einem Bunde auftrat, nicht mehr 
heben. Denn, wenn man das gebrochene Stuck an dem weiter unten 
sitzenden Bunde in der eben beschriebenen Weise fangen wollte, so 
wurde man mit dem weit daruber befindlichen Stangenende in oder an 
die Bohrwand stoBen und dadurch Klemmungen oder Verbiegungen 
des zu fangenden Gegenstandes hervorrufen, welche die ganze Fang
arbeit illusorisch machen wtirden. 

Zur Vermeidung c\ieses Ubelstandes wendet man deshalb besondere 
Fangwerkzeuge an, welche imstande sein miissen, auch ein glattes 
Gestange sicher zu halten, d. h. Fangwerkzeuge, welche eine Schneid
vorrichtung besitzen. 

Der Fanger wird nun am Gestange eingelassen und vermitteIs der 
Schneidvorrichtung so auf den zu fangenden Gegenstand geschraubt, 
daB dieser, wenn er sich lose im Bohrloch befindet, unmittelbar zutage 
gehoben werden kann. Sitzt das Fangstuck dagegen fest, so schraubt 
man, da ein derartiger Fanger keine groDe Zugkraft besitzt, zuerst 
das abgebrochene SUick ab und fiingt dann den Rest mit Fangern, 
welche den Gegenstand durch Fassen unter einen Bund halten. 
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Der Kratzer oder Fuchsschwanz besteht aus einer mit Ge
winde versehenen Rundeisenstange, die in eine Spirale mit Spitze aus
lauft. Innen besitzt die Spirale eine verstahlte Schneide, welche sich 
beirn Einlassen in das gebrochene Stii.ck einschneidet. Fig. 592 zeigt 
einen Kratzer in del' heute ublichen Ausfiihrung. Er eignet sich be
sonders zum Fangen von gebrochenem Holzgestange. 

Fig. 587. 
Krone (aus Ursin us, 

Kalender fiir Tfefbohr· 
ingenieure). 

II 

Fig. 588. 
Kronenklappe (aus Ur- Fig. 589. Fig. 590. 

sinus, Kalender fiir Tief- Federbiichse von Federfangbiichse von 
bohringenieure.) Mayer -& Co. Deseniss & Jacobi. 

Fig.59l. 
Kluppe (aus 
Tecklenburg, 
Handbuch 

der Tiefbohr
kunde, Ed.V). 

Lose irn Bohrloch stehende Stang en hebt man mit der Fanghiilse 
(Fig. 593), welche auszwei federnden Armen besteht, die innen mit vielen 
Zahnen besetzt sind. Zum Fangen wird sie uber das abgebrochene 
Stuck gefiihrt, das sie mit Hilfe der kleinen Zahne festhalt. Fi.i.l' weite 
Bohrungen versieht mfJ,n die Fanghulse noch mit einem Erweiterungs
stuck. 

Die Fallfangschere oder der Wolfsrachen dient zum Fangen 
von Gestange, Gestangebunden, Freifallen, Schwerstangen usw. Der 
untere FuBring steht dul'ch eine Gabel mit dem Gestange in Vel'bindung. 
1m Innern des durch Gabel und Ring gebildeten Raumes befindet sich 
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eine Schere mit z\vei gezahnten Fangarmen, die oben durch einen 
auf dem Gestange verschiebbaren Ring zusammengehalten werden. 
Die beiden Fangal'me sind in Nuten des FuBringes geftihrt. Der Ring 
ist in seinem Hub oben durch einen Ansatz begrenzt (Fig. 594 und 595). 
SolI mit dem Apparat gefangen werden, so wird der verschiebbare Ring 

Fig. 592. 

~ 
~ 

Fig. 593. 
Fanghiilse (aus Ur
sinus, Kalender fiir 
Tiefbohringenieure ). 

Fig. 595. 
Kratzer von Fig. 594. Fallfangschere von 

Deseniss & Jacobi. Fallfangschere von Mayer & Co. 
Winter. 

Fig. 596. 
Fangdorn von 

Biige & Heilmann. 

bis unter den Ansatz hochgezogen und zwischen die Fangbacken ein 
Holzstabchen gesteckt. Beim Einlassen schiebt sich nun der unten 
angescharfte FuBring iiber das zu fangende Stiick und drilckt hierdurch 
das Holzstabchen heraus. Die Fangarme fallen herunter, nahern sich 
dabei einander und greifen mit ihren Zahnen in das Gestange ein. Beim 
Anheben preBt del' mit dem Gestange verbundene FuBring die in Nuten 
geftihrten Fangarme mehr und mehl' zusammen, infolgedessen sich 
diese immel' tiefel' in das gefangene Stuck einschneiden. 

Der Fangdorn oder Spitzfanger ist eine mit Rechts- oder Links
gewinde versehene starke Schraube, welche in das zu fangende Hohl
gestange eingeschraubt wird. Die Schraube besitzt Liingsnuten, um 
die bei dem Einschrauben erzeugten Spane aufzunehmen (Fig. 596-598). 
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Einen anders gestalteten Spitzfanger del' Deutschen Tiefbohr
Aktiengesellschaft zeigt Fig. 599. Zur leichteren Einfiihrung in das Fangstiick 
ist er mit einer Muffe und einem Mantelrohr versehen . 

. . 
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Fig. 597. Fig. 598. 

• _ (L 

. ----~ .. , 
, I 

Fig. 600. 
Fallgdorn von Fangdorn del' Spitzfanger mit Fallgtute von 

Deseniss & Jacobi. Deutschen Tiefbohr- Muffe del' Biige & Heilmann. 
Aktiengesellschaft. Deutschen Tiefbohr

Aktiengesellschaft. 

Fig. 601. 
Fangglocke von 

Deseniss & Jacobi. 

g 
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Fig. 602. 

Glockenfanger del' 
Deutschen Tiefbohr
Aktiengesellschaft. 

Fig. 603. 
Drillbohrer (aus Ursinus, 
Kalender fiir Tiefbohr

ingellieme ). 

Fig. 604. 
Drillbohrfanger (aus Ur
sinus, Kalender fiir Tief

bohringenieure). 
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Die Trompete, Fangtute, Fangglocke, auch Schraubenfanger 
genannt, besteht aus einer kegelformigen Glocke, welche innen mit 
scharfem Gewinde und Langsnuten zur Aufnahme der Spane versehen 
ist. Sie wird auf das Gestange aufgeschraubt (Fig. 600-602). 

Fullt das stehengebliebene Stuck das Bohrloch ganz aus, so wird 
mit dem Drillbohrer (Fig. 603) ein Loch in den Kopf des Fangstuckes 
gebohrt und in dieses dann der Drillbohrfanger (Fig. 604) mit 
seinen scharfen Gewindezahnen eingeschraubt. 

Die Exzenterkrone besteht aus einer Fangglocke und dem gezabnten 
Exzenter, welcher mit dem Gestange durch eine Gabel verbunden ist. 1m Innern 
der Glocke befinden sich eine Feder, welche zum Vorschieben des Exzenters dient, 
und zwei halbzylindrische Ansatze (Fig. 605). Beirn Einlassen schiebt sich die 
Krone iiber das Fangstiick, beirn Aufholen wird der Exzenter gegen den zu fan
genden Gegenstand gepreSt und halt diesen fest. Man benutzt die Exzenterkrone 
zum Fangen besonders schwerer und glatter Gegenstande. 

Der sog. Universalfanger von DeseniS & Jacobi (Fig. 606) besteht aus 
einer Glocke, in der sich eine mit scharfem inneren Gewinde versehene starke 
Feder befindet. Diese unterstiitzt die unten in der Glocke angebrachte Fangtute 
beim Einscbneiden des Gewindes in das Gestange. 

Den Fanghund benutzt man zum Fangen des unteren Teiles von Rutsch
scheren, wenn der obere abgebrochen ist. Seine Konstruktion ist aus der Fig. 607 
ersichtlich. 

E. Rell3en des Seiles. 
Seile, welche im Bohrbetriebe auBer zur Forderung nur noch beim 

Seilbohren und Loffeln Verwendung finden, und deren Fangen mit zu den 
unangenehmsten Aufgaben der Tiefbohrtechnik gehort, werden heutigen
tags kaum je noch zu fangen sein. Ttitt jedoch der Fall ein, und reiBt 
das Seil unmittelbar uber dem Bohr- oder Loffelapparat, so wird es auf
gewunden und das Fangstuck mit dem Gluckshaken oder Loffelhaken 
gefangen. 

Schwieriger gestaltet sich das Fangen, wenn das Seil an einer hoheren 
Stelle reiBt, da es dann gewohnlich in das Bohrloch zuruckfallt und sich 
hier in einen unentwirrbaren Knauel zusammenballt, der leicht Ver
stopfungen herbeifiihrt. Gelingt es nicht, das Seil mit dem Seilfanger zu 
fassen, so muB man es mit einem besonderen Werkzeug zerschneiden 
und dann versuchen, die einzelnen Stucke zu fangen. Hierbei muB man 
jedoch die Vorsicht beachten, das Seil so hoch wie moglich zu fassen, 
urn ein neues Zusammenballen zu vermeiden. 

Der Loffelhaken oder Fanghaken (Fig. 608) ist eine oben mit 
Gewinde versehene Eisenstange, welche unten hakenformig gekriimmt 
ist. Man benutzt ihn zum Fangen des Schlammloffels, wenn das Seil 
unmittelbar uber diesem abgerissen ist, indem man ihn vorsichtig am 
Gestange einlaBt und dann versucht, den Haken in den Bugel des 
Loffels einzuschieben. 

Der Seilfanger ermoglicht das Fangen von Seilen, welche an 
hoheren Stellen gerissen sind. Er besteht aus einer mit Zahnen versehenen 
Eisenstange, welche haufig noch einen Gluckshaken besitzt, der seitlich urn 
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das Seil geschoben wird. Der Seilfanger wird vorsichtig in das Seil hin
eingefiihrt und hier einige Male herumgedreht, bis sich das Seil in dem 
Haken verfangen hat (Fig. 609 und 610). 

Fig. 605. 

Exzenterkrone (aus 
Ursinus, Kalender 

fUr 
Tiefbohringenieure ). 

Fig. 609. 
Fig. 606. Seilfanger 

Fig. 607. 

Fanghund von 
Deseniss & Jacobi. 

Fig. 608. 

Loffelhaken. 

Fig. 612. 

Universal£anger von von 
Deseniss & Jacobi. Winter. 

. Fig. 611. Doppeltes Seil-
Serlmesser (aus Ur- messer (aus Ursi
sinus, Kalender fiir nus, Kalender fiir 

Fig. 610. Tiefbohringenieure). Tiefbohringenieure). 

SeiWi,nger. 

Wird ein Zerschneiden des Seiles erforderlich, so verwendet man ein 
Seilmesser, das in der einfachstenForm aus einerStange mit haken
formig gekrtimmtem Messer besteht (Fig. 611). Bei dem doppelten 
Seilmesser sind zu beiden Seiten del' Stange Messer angeordnet 
(Fig. 612). 

F. Hinunterfallen kleiner harter Gegenstande. 
Schrauben, Schraubemnuttern, Keile, Bolzen und andere Gegen

stande, welche tiber Tage haufig gebraucht werden, fallen leicht in das 
Bohrloch hinunter, wo sie zu Beschadigungen des Mei13els ftihren konnen. 
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Um die durch sie hervorgerufenen St5rungen zu vermeiden, muE das 
Bohrloch bei Pausen odeI' Reparaturarbeiten stets oben durch eine 
Gewindekappe versehlossen werden. 

Besonders haufig ist bei del' Diamantbohrung das Ausfallen einzelner 
Diamanten aus der Bohrkrone, die sofort aus dem Bohrloeh beseitigt 
werden mussen, wenn nieht die anderen Diamanten ganz zerstort 
werden sollen. 

Beim Hineinfallen von Sehrauben und dergleichen Gegenstanden wird 
Ton, Sand usw. in das Bohrloeh geworfen und dann geloffelt. Der harte 
Gegenstand gerat in den so erzeugten Bohrsehmant und wird mit dem 
Loffel zutage gehoben. Gelingt seine Entfernung auf diese Weise nieht, 
so wil'd am Gestange ein hierfiir geeigneter Fanger eingelassen und dalm 
versueht, das Fangstuck zu ergreifen. 

Beim Ausbreehen von Diamanten versueht man zunachst, den Stein 
dul'eh verstarkte Spulung zutage zu bringen. In diesem Falle muE 
man die Spiilung iiber Tage dureh ein Sieb laufen lassen, um den etwa 
hoehkommenden Diamanten sofort auffangen zu konnen. Bringt die 
Spiilung den Stein nieht mit hoeh, so laBt man den sog. Spitzbohrel' ein 
und stellt mit ihm in del' Sohle eine triehterformige Vertiefung her, in 
welehe del' Diamant hineingerat. Beim Abbohl'en des Kernes liegt der 
Diamant dann unsehadlieh in der Mitte und kann naehher mit dem 
Kern ungefahrdet zutage gehoben werden. An Stelle des Spitzbohrel's 
kann man auch eine Abdruckbuehse, welche mit Wachs odeI' Peeh 
gefullt ist, einlassen und hierin den Stein fangen. Wenn alle Versuehe 
erfolglos verlaufen, so bleibt nur ubrig, den Diamanten mit einem 
stumpfen MeiBel zu zerbohren. 

Die Spinne oder Spinnenbiichsc (Fig. 613), welehe man zum 
l!~angen kleiner Eisenstiicke benutzt, wenn diese ungefahr in del' Mitte 
des Bohrloches liegen, ist ein oben und unten offener Blechzylinder 
von etwas kleinerem Durehmesser, als del' des Bohrloehes ist, und dureh 
eine mit Gewinde versehene Gabel am Gestange befestigt. Del' Blech
zylinder ist unten am Rand mit dunnen biegsamen Blechstreifen be
setzt, welehe ahnlieh wie Spinnenbeine del' Mitte zu gekrummt sind. 
1st die Spinne vor Ort angelangt, so druekt man sie nieder, wobei 
sich die Bleehstreifennaeh unten biegen und sich unter den zu hebenden 
Gegenstand schieben. 

Del' Eisenfanger von Zobel gestattet aueh das Heben von 
schweren Fangstueken. Er besteht, v.i.e Fig. 614 zeigt, aus vier Annen, 
von denen zwei mittels zweier um einen Bolzen drehbar angeordneter 
Zwischenstiieke gelenkig sind. Die vier Zangen enden oben in ein mit 
Innenge",i.nde versehenes Gestell, in welches eine mit dem Gestange 
verbundene Sehraubenspindel hineinpaEt. Beim Drehen des Gestanges 
in einer Riehtung senkt sieh die Spindel und offnet die Arme; beim 
Drehen in entgegengesetzter Riehtung findet ein SehlieBen del' Arme 
statt. 

Den Eisenfanger von Zobel kann man aueh zum LosreiBen von 
Kernen benutzen. Die Stange wird dann unten mit wagerechten Platten, 
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sog. Schuhen, versehen, welche dem Umfang des Kernes entsprechend 
kreisformig ausgeschnitten und angescharft sind, um leicht in den Kern 
eindringen zu konnen. 

. Zum Heben von Eisen- und Stahlstucken lassen sich auch mit 
Erfolg Elektromagnetenbenutzen. In einem Bohrloch bei Ostroppa, 
in dem man vergeblich versucht 
hatte, auf der Sohle liegende 
Stahlbruchstiicke zu entfernen, 
fand ein Stahlmagnet von 1,5 m 
Lange und 70 mm Durchmesser 
zum Heben Anwendung. Der 
Stahlmagnet, del' mit einer Lage 
Gummibanddraht bewickelt war, 
wurde durch den Strom einer 
kleinen, von der Lokomobile an
getriebenen Dynamomaschine er
regt. Die Regulierung des 
Stromes erfolgte durch einen 
Wasserwiderstand derart, daB 
derselbe immer auf einer Inten
sitat von 30 Ampere erhalten 
wurde. Der Magnet wurde an 
einem Seil, welches die Strom
zufiihrung enthielt, eingelassen, 
und vorOrt angelangt, wurde der Fig. 613. Fig. 614. 
Strom eingeschaltet. Es gelang Spinne. Eisenfanger von 
gleich beim ersten Versuch, die Zobel. 
Stahlstiicke zu heben. 

G. Das Schiefwerden von BohrlOchern. 
Das Schiefwerden· von Bohrlochern tritt leicht dann ein, wenn 

plotzlich steil einfallende Schichten erbohrt werden, da der Bohrer das 
Bestreben hat, sich immer senkrecht zu den Schichten einzustellen. 
Bei milden Gebirgsschichten, welche hartere Gesteinsstiicke enthalten, 
beim Auftreten von Kliiften, bei der Bildung von Fiichsen kann eben
falls ein Abweichen des Bohrloches von der Senkrechten erfolgen. Dieses 
Schiefwerden des Bohrloches hat, abgesehen von dem Fall, wo die 
Bohrung zum Zwecke des spateren Gefrierens niedergebracht wird, 
groBere Storungen nicht zur Folge, wenn die Ablenkung allmahlich er
folgt. Bei scharfen Knicken konnen dagegen leicht Klemmungen des 
Bohrers eintreten. Man merkt die Abweichung, wenn diese nicht mittels 
des Ablotverfahrens festgestellt wird, aus dem schwierigen Umsetzen 
des MeiBels, aus den Hemmungen beim Einlassen des Gesta,nges sowie 
aus der groBen Abnutzung der Bohrwerkzeuge. In solchem Fane bleibt 
nur iibrig, das Bohrloch bis iiber die Knickstelle mit Zement zu ver
Hillen und aufs neue zu bohren. 
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H. Das Torpedieren von Bohrlochern. 
Das Torpedieren von Bohrlochern wird bei Olbohrungen sowie zum 

Beseitigen von Baumstammen, Steinen und anderen Hindernissen in 
Bohrlochern benutzt. Beim Bohren nach 01 kommt es haufig vor, daB 
der ol£UhrendeSand auf derBohrlochssohle sehr hart und fest ist und in
folgedessen das 01 nur in kleinen Quantitaten abgibt. Das Gebirge wird 
dann, um eine groBere Ergiebigkeit der QueUe zu erzielen, durch eine 
Explosion aufgebrochen. Man nennt dies das Torpedieren des Bohr
loches. 

Die Beseitigung von Hindernissen durch Sprengung ist bereits 
bei den StoruIigen, welche durch Verklemmungen hervorgerufen werden, 
abgehandelt. 1m ubrigen ist das Torpedieren weiter unten in einem be
sonderen Kapitel besprochen. 

Ach tzehn ter Tail. 

Das Abloten von Bohrlochern. 
Von Diplom-Bergingenieur Arthur Gerke. 

Literatur: 
K 0 b ri c h: Ein neuer Apparat zur Ermittelung des Streichens der Gebirgsschichten. 

Zeitschrift fUr das Berg., Hutten- und Salinenwesen, 1888, S. 256. 
Tecklenburg: Handbuch der Tiefbohrkunde, Band III. 
Heise - Herbst: Lehrbuch der Bergbaukunde. Band 1. 
Kohler: Bergbaukunde. 
Freise: Stratameter und Bohrlochsneigungsmesser. 
Erlinghagen: Die Feststellung des Fallens und Streichens von Tiefbohrlochern 

durch Messung. Gliickauf, 1907, S.697. 
Gerke: Neuerungen im Tiefbohrwesen. Zeitschrift des Oberschlesischen Berg

und Hiittenmannisc4en Vereins, 1908, S. 371. 

A. Bestimlnung des Streichens und Fallens. 
Dnter einem Stratameter versteht man einen Apparat, der es er

moglicht, die Richtung des Streichens und Fallens einer Gebirgsschicht 
zu messen. Vorbedingung fUr die AusfUhrung einer derartigen Messung ist 

l. daB die Gebirgsschicht an sich genugend kompakt ist, um das 
Messen zu gestatten, und 

2. daB ein Bohl'verfahl'en angewendet wird, welches genaue Proben 
liefert. 

Die el'ste Bedingung beschl'anktden Gebrauch derartigel' Appal'ate 
meist auf Schichten der alteren geologischen Perioden, d. i. auf die Gesteine 
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der Trias, des Perms, Karbons usw. Ffir die Erfiillung der zweiten Be
dingung kommt als Bohrmethode ernstlich nur die Diamantbohrung 
in Frage, welche das einzige Bohrverfahren ist, das Proben, die sog. 
Kerne, in der ursprfulglichen Beschaffenheit der Schichten zutage 
fordert. Die Erbohrung von Kernen ermoglicht nun aber eine genaue 
Untersuchung des Gesteins, aus dem das Gebirge besteht, die Fest
stellung etwaiger Fossilien, ja sogar in vielen Fallen, in denen die Kerne 
ein bestimmtes Einfallen zeigen, die Richtung dieses Einfallens mit 
Hilfe besonderer Apparate, der Stratameter, zu bestimmen. 

1st die Einfallsrichtung bekannt, so kann man sich, besonders, 
wenn Messungen auch aus benachbarten Bohrungen vorliegen, leicht 
ein meist zutreffendes Bild von den tektonischen Verhaltnissen des er
schlossenen Gebietes machen, was fUr den Schiirfer, aber auch ffir den 
praktischen Bergmann, der Z. B. vor der Frage des Schachtabteufens 
stetLt, von der groBten Bedeutung ist. 

Es leuchtet ein, daB der groBe Vorteil der Diamantbohrung, die 
Erbohrung von einwandsfreien, in ihrer ursprfulglichen Beschaffenheit 
sich befindenden Kernen, schon bald nach dem Aufkommen dieser 
Bohrmethode zur Konstruktion von Apparaten fUhrte, welche ein Mittel 
an die Hand geben wollten, die Richtung des Streichens und Fallens 
zu bestimmen. 

Schon vor der Einfiihrung der Diamantbohrung versuchte man auf anderem 
Wege das Streichen undFallen des durchBohrungen erschlossenenMineralhorizontes 
zu ermitteln. Man half sich dabei 80, daB drei verschiedene Bohrungen, die nicht 
in gerader Linie liegen durften, niedergebracht wurden. Die Bohrlochsmiindungen 
wurden dann auf eine Ebene reduziert und auf rechnerischem Wege das Streichen 
der Leitschicht, welche in allen drei Bohrungen in bestimmter Teufe aufgeschlossen 
wurde, ermittelt. Dieses Verfahren ergab nur dann brauchbare Resultate, wenn 
keine Storungen vorhanden waren, d. h. wenn die Leitschicht auch wirklich jedes
mal angefahren wurde. Abgesehen von diesem schwerwiegenden Nachteile lieB 
sich das Verfahren haufig auch deshalb nicht anwenden, weil das Niederbringen 
von drei Bohrungen immerhin eine recht kostspielige Sache ist und groBen Zeit
aufwand erfordert. 

Der erste wirkliche, wenn auch sehr einfach gehaltene Apparat riihrt von 
Kind her, der ihn schon vor der Einfiihrung des Diamantbohrens anwandte. 
Es wurde zunachst mit einem StoBkernbohrer ein Kern von 30-50 cm Lange her
gestellt und dieser dann mit einem besonderen Kernbrecher unter Vermeidung 
jedweder Drehung im Gestiinge zutage.gehoben. Durch Anbringung zweier, in 
gemeinsamer Ebene liegenden Zeigerarme wurde nun versucht, den Kern so zu 
orientieren, wie er im Bohrloch vor dem Abbrechen gestanden hatte. Das Ver· 
fahren ist in einer ganzen Anzahl von Bohrungen zur Anwendung gelangt. 

Wahrend die beiden eben kurz gestreiften Verfahren nur hochst 
primitive und unzuverlassige Resultate ergaben, bedeuten selbst die 
schon bald nach der EinfUhrung des Diamantbohrens auftauchenden 
Konstruktionen gegenfiber den alten Methoden einen groBen Fortschritt. 
Hierzu kam im Laufe der letzten beiden J ahrzehnte noch eine groBe 
Anzahl der verschiedenartigsten Konstruktionen hinzu, so daB man 
heute ganz allgemein 4 Gruppen von Stratametern unterscheiden kann, 
welche auf folgenden Grundgedanken beruhen: 

1. Messung der Drehung des mit dem MeBapparat starr ver
bundenen Gestanges fiber Tage. 

Bansen, Tiefbohrwesen. 27 
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2. Bestimmung der Einiallrichtung des Kernes durch eine mit fum 
fest verbundene Magnetnadel. 

3. Festlegung der Kernstellung durch eine losbar mit dem Kern 
verbundene Magnetnadel. 

4. Orientierung des Kernrohres mit festgeklemmtem Kern. 
Da dievierGruppenfast samtlich mehrere, voneinander verschiedene 

Konstruktionen enthalten, deren eingehende Besprechung hier zu weit 
fUhren wfu"de, so sollen nur die markantesten und auch wirklich im 
Gebrauch gewesenen Apparate behandelt werden. 

I. Messung der Drehung des mit dem Gestange 
starr verbundenen Apparates. 

Auf diesem Grundgedanken bernht das Verfahren von Kind, welches 
bereits im Vorstehenden kurz angegeben wurde. 

Verbessert wurde es von dem Bohringenieur Lubisch, der den Kern nun 
nicht mit einer StoBkernbohrvorrichtung erbohrte, sondern hierzu eine Diamant
bohrkrone ohne Federring benutzte. Nach Abbohrung eines etwa 30 cm langen 
Kernes wurde eine mit einem innen federnden Zahn versehene Bohrkrone eingefiihrt 
und an dem Kern ein vertikaler Strich angebracht. Das Gestange wurde nun aus
geholtunddarauf eineKrone mitKeruhebering eingelassen. Bei demAufholen wurde 
die Drehung des Gestanges sorgfaltig gemessen. Da die Richtung des Striches 
am Kern beim Einlassen der mit dem Zahn ausgeriisteten Krone vorher iiber 
Tage genau festgelegt war, so lieB sich nach dem Reben des Kernes die Richtung 
des Einfallens bestimmen. . 

Das Stratameter von Kiippers. Eine neuere Konstruktion, 
welche von denselben Gesichtspunkten ausgeht, riihl't von dem Mark
scheider Kiippers in Hamm her, der mit seinem Apparat VOl' wenigen 
J ahren in verschiedenen Bohrungen Versuche anstellte. 

Die Wirkung des Apparates beruht auf der Festlegung und Dber
tragung einer iiber Tage in ihrer Streichrichtung bekannten Linie auf 
den Kern, solange dieser noch mit dem Gebirge in fester Verbindung 
steht. Fig. 615-617 geben eine Ansicht von dem Apparat, der aus einer 
eisernen Schelle und einem mit diasem drehbar verbundenen Lineal aus 
schwachem Bandeisen besteht. Die Schelle ist aufklappbar und wird 
dumh eine Schraube mit Mutter zusammengehalten. Ihren Durch
messer wahlt man zweckmaBig so groB, daB die Schelle selbst noch um die 
Gestangemufie gelegt werden kann. Zur Feinstellung der Schelle auf 
jeden gewiinschten Durchmesser sind noch 3 Stellschrauben in der 
in Fig. 615 angegebenen Weise angebracht. 

Die Drehung des Lineals elfolgt in der Wagerechten der Schelle 
vermittels eines halbkreisformigen Eisenstiickes, das in einem Scharnier 
beweglich angeordnet ist. Zur Feststellung des Lineals dient eine 
Schraube, die beim Anziehen den Halbkreis und damit auch das Lineal 
geniigend festklemmt (siehe Fig. 615). 

Zur Messung mit dem Stratameter sind 2 Apparate erforderlich; 
das Messen findet iiber Tage statt. 



Messung der Drehung des mit dem Gestange starr verbundenen Apparates. 419 

Nach Abbohrung von etwa 50 cm wird mit der Messung begonnen. 
Zuvorwird dasGestange so weit angehoben, daB der in derKrone sitzende 
Federring den Kern eben faBt, so daB das Gestange frei ausschwingen 
kann. Diese MaBnahme hat den Zweck, den von der Bohrung her im 
Gestange befindlichen Drall zu beseitigen, der sonst die Veranlassung 
von MeBfehlern sein wiirde. 

Zur Vbertragung der im Bohr
turm vorher festgelegten Linie auf 
den Kern werden von der obersten 
Biihne 2 Lote so herabgehangt, daB 
die durch die beiden Lote gelegte 
Ebene der bekannten Linie parallel 
verIauft. Die Lote laBt man zweck-
maBig in mit 01 geffillte GeflWe 
eintauchen, um ihre Beruhigung 
zu beschleunigen. 

Nach Beendigung dieser Vor
bereitungen wird die erste Schelle 
unmittelbar fiber dem Spfilkasten 
am Gestange befestigt und ihr Lineal 
genau parallel zur Lotebene ein
gestellt und festgeklemmt. Darauf 
wird der Kern durch Anheben des 
Gestanges abgerissen, der erste 
Teil des Gestanges ausgeholt und 
vor dem Abschrauben die 2. Schelle 
an der fibel' dem Spfilkasten abge
fangenenMuffe des nochimBohrloch 
befindlichen Gestanges befestigt 
und vermittels der beiden Lote, die 

I I 

I I 

Fig. 616. 

Fig. 615. 

Fig. 617. 

Stratameter von Kiippers (aus Zeit
schrift des Oberschlesischen Berg

und Hiittenmannischen Vereins, 1908, 
S.371). 

nun fiber die Vorderseite der oben im Turm sich befindenden ersten 
Schelle hinabgehangt werden, genau parallel zu dieser eingestellt. Bei 
der Befestigung der Schellen ist sorgfaltig darauf zu achten, daB dem 
Beobachter stets die Vorderseite des Lineals zugekehrt bleibt, da im 
entgegengesetzten FaIle sofort ein MeBfehler von 1800 entsteht. 

Nach dem Abschrauben des Gestanges und der ersten Schelle wird 
weiter ausgeholt und nun die erste Schelle unten befestigt, wahrend 
die zweite sich oben im Turm befindet. Das geht so fort, bis das Gestange 
ganz zu Tage gekommen ist. 

Vor dem Herausnehmen des Kernes aus dem Kernrohr wird die 
durch die Schellen gegebene Linie auf die Unterseite des Kernes fiber
tragen unddieseLinie verlauftnungenau parallel zu dervorher bekannten 
Linie. Die wahre Einfallsrichtung der Schichten des Kernes laBt sich 
dann aus der an dem Kern vorhandenen Schichtung und der bekannten 
Linie bestimmen. 

Dem Verfahren von Kiippers haften ebenso wie dem von Kind und Lubisch 
schwerwiegende Nachteile an, die seine Brauchbarkeit ala zweifelhaft erscheinen 

27* 
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lassen. Einmal ist es fraglich und auch gar nicht festzustellen, ob bei Beginn 
del' Messlmg del' Bohrkern auch wirklich noch in Verbindung mit dem Gebirge 
steht und nicht, wie es vielfach vorkommt, bereits abgebrochen ist. VOl' allem 
abel' ist es unmoglich, den Kern in del' urspriinglichen Steliung, die er im Bohrloch 
eingeno=en hat, zutage zu heben, da das Gestiinge infolge del' durch die Rotation 
bewirkten elastisohen Verdrehungen und Reibungen an den Bohrlochswandungen 
hei dem Aufholen in den unteren Teilen Bewegungen ausfiihrt, welche von dem 
iiber Tage befindlichen Beob.::chter gar nieht kontrolliert werden ki:innen. Del' 
Fehler, weloher sioh bei del' Ubertragung del' Sohelien ergibt, diirfte weniger ins 
Gewicht fallen, insofern als wahrscheinlich eine gewisse Ausgleichung del' Fehler 
bei den einzelnen Beobachtungen untereinander erfolgt. 

II. Bestimmung del' Einfallrichtung des Kernes 
durch eine mit ihm fest veI'bundene lUagnetnadel. 

Die Frage del' Bestimmung des Streichens versuchte del' Amerikaner V i v ian 
zu losen, indem er vorschlug, zuerst mit kleinem Durchmcsser ein nicht sehr 
tiefes Bohrloch herzustelien und dann einen KompaB mit Arretiervorrichtung 
auf del' Sohle festzuklemmen. Die KompaBnadel sollte darauf durch ein Gewicht 
arretiert lmd nun mit del' urspriinglichen Krone weitergebohrt und ein Kern her
gestellt werden, del' d~nn mit dem irn Innern befindlichen KompaB zutage ge
hoben werden solite. Uber Tage lieBe sich dann in einfacher Weise das Einfalien 
del' Schichten bestirnmen. 

Das Verfahren ist in del' Praxis nicht zur Anwendung gelangt. Wenn auch 
del' dem Apparat zugrunde liegende Gedanke als brauchbar zu bezeichnen ist, 
so besitzt das Verfahren an sich doch eine Reihe groBer Nachteile, die seine Ein
fiihrung verhindert haben. Es ist nicht moglich, den Apparat fiir tiefe Bohrungen 
betriebssicher herzustellen, da del' Wasserdruck des Spiilstromes ihn bald zertriim
mern wiirde. Schiitzt man den Apparat dagegen durch Einkapseln, so wird er solche 
Dimensionen annehmen, daB bei den zur Verfiigung stehenden kleinen Dureh
messern eine Einfiihrung in das Bohrloeh nieht mehr moglieh ist. Ein weiterer 
Nachteil liegt in del' Aufstellung des Kompasses, die bei geringen Abweiohungen 
des Zapfenbohrloches von del' Senkrechten unausfiihrbar wird. Endlich ist die 
Arretierung des Kompasses eine sehr zweischneidige Sache, da keine Garantie 
vorhanden ist, daB sie nicht schon beirn Einlassen erfolgt. 

ID. Festlegung del' Kernstellung durch eine !Osbar 
mit dem Kern vcrblUldene Magnetnadel. 

Del' Apparat von Kobrioh besteht aus dem KompaB, del' Rutsch
schere, '<lem MeiBel und del' Schwerstange (Fig.ll18, 619). Del' MciBel enthiHt 
nahe del' Schneide an einem Ende eine Lucke. Dber del' Rutsohschere befindet 
sich in einem unmagnetischen Gehause aus RotguB del' KompaB, dessen Magnet
nadel nach bcstirnmter Zeit arretiert werden kann. Del' Apparat \\ird so zusammen
gesetzt, daB dieMeiBelschneide paraliel zur Nord·Sudlinie des Kompasses verlauft, 
und die Lucke sich am nordlichen Ende befindet. Die Bohrlochssohle wird nun 
zuerst geebnet, dann nach Einlassen des Apparates mit dem MeiBel ein Schlag auf 
die Sohle ausgefuhrt und nun so lange gewartet, bis del' KompaB durch eine Spindel
uhr arretiert ist. Darauf wird del' Apparat wieder ausgeholt, ein Kern gebohrt 
und diesel' zutage gehoben. Aus del' auf dem Kern angegebenen Kerbe laBt sich 
dann die Meridianlinie und damit auch die Einfallriehtung leicht bestimmen. 

Del' Kobrichsche Apparat ist den vorher besprochenen gegenuber unter 
del' Voraussetzung, daB die Magnetnadel nicht durch eisenhaltiges Gebirge odeI' 
durch das Eisen der Rohre abgelenkt wird, zuverlassiger, einfacher und bessel' gegen 
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Beschadigungen geschiitzt. In schlecht kernfahigem oder eisenreichem Gebirge 
wird er dagegen wie aile mit Magnetnadel arbeitenden Apparate versagen. Ala 
weiterer Nachteil ist der groBe Zeitverlust zu erwahnen, der durch das mehrlache 
Einlassen und Ausholen entsteht. 

Fig. 618. Fig. 619. 
Stratameter von Kobrich (aus Zeit

schrift fiir Berg-. Hiitten- und 
Salin en we sen, 1888, S. 256). 
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Fig. 620. 
Stratameter von Gothan (aus GIiick

-auf, 1907, Nr.23). 

IV. Orientierung des Kernrohres 
mit festgeklemmtem Kern. 

Bei dem Strata meter von Gothan (Fig. 620) befinden sich in 
einem unmagnetischen Rohre zu oberst eine Magnetnadel und ein Uhr-
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werk mit Arretiervorrichtung, welche in Verbindung miteinander 
stehen. Unten sind eine Scheibe und ein mit dem Uhrwe:rk in Verbin
dung stehendes Lot angeordnet. Der ganze Apparat ist in cinem auBeren, 
unmagnetischen Rohre untergebracht, das einen etwas geringer'en 
Durchmesser als den der Rohrtour besitzt, in der gemcssen werden 
solI. Nach oben ist das Rohr gegen das Gestange durch einen einge
schWenen Stopfen gesperrt, del' das Eindringen von Wasser in den 
Apparat verhuten solI. 

Der Arretierung des Kompasses dient eine Feder n, welche im 
oberen Telle des Uhrwerkes befestigt ist und unten den zur Fiihrung 
verwandten Stift 0 besitzt. Letzterer faBt gegen einen Ansatz des 
Rebels p, dessen Ende PI er in einigemAbstande von del' Unruhe q halt. 
Der Zeiger r wird nun auf eine bestimmte Zahl des Zifferblattes einge
stellt. Wenn diese erreicht ist, springt del' Ansatz s in eine korrespon
dierende Lucke des mit r verbundenen Stellradchens Sl; die Folge davon 
ist, daB die Feder n und damit auch r in die Hohe schnellen und die 
Nadel gegen den Steg m driicken und arretieren, Dadurch wird 0 von 
dem Hebel p befreit, das Hebelende PI gegen die Unruhe gedrangt und 
so das Uhrwerk zum Stillstand gebracht. 

Nach der Arretierung der Nadel wird der Kern abgebrochen und 
zutage geholt, worauf in ftblicher Weise das Streichen abgelesen wird. 

Mit dem Apparat yon Gothan kann zur selben Zeit das Bohr
loch abgelotet werden. Von dem Uhrwerk wird namlich gleichzeitig ein 
kleiner Haspel freigegeben, an dem das Lot mittels eines Seidenfadens 
hangt. Dieses fallt dann nach unten auf eine unten im Apparat an
geordnete Stanniolscheibe, welche mit einem Gnmmihautchen iiber
spannt und mit einer KompaBeiteinlung versehen ist. Die durch das 
Herabfallen auf del' Scheibe erzeugte Marke gibt nun die GroBe del' 
Ablenkung an. 

Der Apparat von Gothan tiefert nur datm ein brauchbares Resultat, wenn 
der Kern zur Zeit der Messung noch mit dem Gebirge in fester Verbindung stand, 
was sich nicht immer nachweisen laBt. Die Anwendung einer Uhr zur Arretierung 
der Magnetnadel ist nicht einwandsfrei, da bei geringen Storungen (z. B. durch 
Temperaturunterschiede) leicht ein Versagen des Uhrwerkes die Folge sein kann. 

Strata meter von Meine. Das Messingrohr b ist mit dem unteren 
Teile a bei s verschraubt und enthalt un ten in einem Gehause die 
KompaBnadel, welche yon dem Ringe g umgeben ist. (Fig, 621). Del' 
Ring g steht in Verbindung mit dem Stift h, del' oben mit einer Platte k 
versehen ist. 1m unteren Teile befindet sich noch del' Hebel f, del' durch 
den Ring g niedergedruckt wefden kann. h steht durch die Platte k 
mit dem kegelformigen Ansatz des Stiftes h' in Verbindung; n ist eine 
Metallkugel, 0 sind die AusfluBoffnungen fftr die Spulung. 

Nach Abbohren eines Kernes von etwa 50 cm ",ird die Bohrung 
eingestellt und eine Bleikugel in das Gestange eingeworfen. Wenn diese 
unten angelangt ist, so hindert sie das Spulwasser am Durchgang; in
folgedessen steigt del' Druck, bis er gcnugt, um den in einer Stopf
buchse gefiihrten Stift h' herunterzudrucken. Beim Abwartsgange 
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Fig.62l. 
Stratameter von Meine (aus Freise, Strata

meter und Bohrlochsneigungsmesser). 

Fig. 622. 
Stratameter von Thumann. 
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von h' wird k zur Seite geschoben und hierdurch der Stift h gedreht, 
der seinerseits den Ring g dreht und damit den kUrzeren Arm des 
Hebels f niederdriickt. f hebt die Kompa13nadel an und pre13t sie gegen 
die Platte p. Durch den Niedergang der Kugel n wird der Spiilkanal 
freigegeben, der Druck fallt wieder auf den frUheren Stand, was oben 
am Manometer der Pumpe abzulesen ist. Nun wird der Kern aufgeholt 
und in ublicher Weise die Nord-Sudrichtung des Kompasses auf den 
Kern ubertragen. 

Was iiber die Brauchbarkeit des Gothanschen Apparates gesagt ist, gilt, 
abgesehen von den Storungen, welche aus dem Uhrwerk resultieren, auch von dem 
von Meine. Gegeniiber ersterem besitzt dieser jedoch den Vorteil, daB die Bohrung 
nicht an eine bestimmte, kurze Zeit gebunden ist, sondern, da die Arretierung von 
Tage aus erfolgt, beliebig lange fortgesetzt werden kann. 

·Stratameter von Thumann. Die Konstruktion des Apparates 
von Th u mann ist aus Fig. 622 ersichtlich. In den Stratameter-Unter
teil A ist ein Kompa13apparat eingesetzt, welcher durch eine Schraube 
festgehalten wh-d. Belin Aufziehen des Apparates durch einen Schlussel 
wird eine Feder gespannt, welche die Arretiervorrichtung in Funktion 
setzt. Vber den Kompa13 ist eine Verschlu13kapsel geschraubt, welche 
lin Innern einen Arretierkegel triigt, der durch eine an der Federspann
mutter befestigte Spiralfeder hochgehalten wird. Der Arretierkegel 
endigt in einen durch die Verschlu13mutter nach oben ragenden Stift, 
der mit einer Lederscheibe zur Verhinderung des Eindringens von 
Bohrschmant versehen ist. 

Durch einen Schlag auf den Stift la13t sich die Arretiervorrichtung 
betatigen. 

Zur Verhinderung des Eindringens von Spiilwasser fiillt man den 
inneren Raum des Stratameters mit Petroleum, wobei darauf zu achten 
ist, da13 der Arretierhebel nach einwarts gerichtet ist, und die Magnet
nadel frei spielt. 

Der Stratameter wird durch Messinggestange mit dem anderen 
Gestiinge verbunden und in das Bohrloch eingelassen. Nach Abbohren 
des Kernes lii.13t man einen Schlagbolzen lin Innern des Gestanges 
herunterfallen, der nach einiger Zeit unten anlangt und durch den 
Schlag die Kompa13nadel arretiert; hierauf wird das Gestange 
aufgeholt und die Feststellung des Streichens in ublicher Weise be
wirkt. 

Der Apparat besitzt gegeniiber dem Meineschen mehrere Vorziige, die in 
dem Schutz gegen das Eindringen von Spiilwasser und der einfacheren Konstruk
tion liegen, im iibrigen gilt auch hier das iiber die Apparate von Gothan und 
Meine Gesagte. 

Strata meter der Deutschen Tiefbohr-Aktiengesellschaft. 
In der mit dem Gestiinge verbundenen Hulse a (Fig. 623 a-h) sind nach 
innen vorspringende Ansiitze b und c vorhanden, von denen die ersteren 
die innere HUlse d belin Bohren mitnehmen; diese ist auf der AuBen
seite mit entsprechenden Vorspl'ungen e versehen und wird mit dem 
unteren Ende auf das Kernrohr geschraubt. a und d sind in axialer 
Richtung ineinander verschiebbar, wobei d an dem Herausgleiten 
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durch einen mit Gewinde versehenen Ring k und durch einen zweiten 
Ring I verhindert wird (Fig. 623 a). 

Die Feder g preBt den beweglichen Kolben f gegen den Boden des 
KompaBgehauses h. 
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Fig. 623 a-h. 

Stratameter der Deutschen Tiefbohr.Aktiengesellschaft. 

a ruht wahrend des Bohrens auf dem unteren verdickten Ende 
von d und dicht0t dabei die Hulsen gegcneinander abo i sind die Locher 
fUr das Spi.Hwasser, welches aus ihnen in das Innere der Hulse d und 
dann in das Kernrohr eintritt. 
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Nach Beendigung des Bohrens "TId unter gleichzeitigem Arbeiten 
der SpUlpumpe das Gestiinge so hoch gezogen, daB i vermittels der An
siitze c geschlossen wird; infolgedessen steigt der Druck uber dem 
Kolben fund preBt diesen abwiirts. Hierdurch wird vermittels der 
Kolbenstange m, auf welche sich die Feder x stiitzt, die Magnetnadel s 
freigegeben, so daB sie einspielen kann. Bei weiterem Hochziehen des 
Gestanges werden die Locher i wieder freigegeben, der Druck sinkt in
folgedessen, und es tritt die Feder gin Funktion, die den Kolben £ hoch
druckt, wodurch zugleich die Magnetnadel arretiert wird. 

Die Feststellung des Streichens erlolgt dann wie bei den vorher 
beschriebenen Apparaten. 

Der Apparat besitzt gegeniiber der zuletzt besprochenen Konstruktion den 
Vorzug, daB die Nadel, da sie an der Rotation des Gestanges nieht teilnimmt, 
sehneller zur Messung bereit ist, und ein fehlerhaftes Arretieren nicht erfolgen 
kaIID. 

Der hauptsachlichste Nachteil alier Stratameter-Konstruktionen, die Un
gewiBheit iiber den Zusammenhang des Kernes mit dem Gebirge im Augenblick 
der Messung, bleibt aber auch hier bestehen. 

D. BohrlochslleigullgsllleSSer. 
Literatur: 

Freise: Stratameter und Bohrlochsneigungsmesser. 
Erlinghagen: Die Feststellung des Fallens und Streichens von Tiefbohrli:ichern 

durch Messung.Gliickauf, 1907, Nr.23 und 24. 
Hausmann: Ein neuer Lotapparat fiir Bohrlocher. Gliickauf, 1908, S. 231 u. f. 
Kohler: Bergbaukunde. 
Heise-Herbst: Lebrbuch der Bergbaukunde, Band I. 
Thumann: Lotapparate fiir Bohrli:icher. Organ des Vereins der Bohrtechniker, 

1909, Nr. 17. 
Zaeringer: Das Gefrierverfahren und seine neueste Entwicklung. Organ des 

Vereins der Bohrtechniker 1910, Nr.21. 
Fauck: Konstatierung von Kohle in Bohrlochern. Organ des Vereins der Bohr

techniker, 1910, Nr.23. 

Die Feststellung des Verlaufes von Bohrlochern durch sog. 
Bolll'lochsneigungsmesser ist eine Aufgabe, deren Losung fur die Praxis 
von groBer Bedeutung ist. In erster Linie gilt dies HIT das Gefrier
verfahren, wo die richtige Bestimmung des Verlaufs eines Bohrloches 
in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht von der groBten Bedeutung 
werden kann. Weichen nlimlich die Gefrierbohrlocher allzusehr von 
der Senkrechten ab, so ist eine Schwachung der Frostmauel' die :B'olge, 
und kommt man dann beim Abteufen an diese Stelle, so kann ein Er
saufen des Schachtes eintreten. Abel' auch aus anderen Grunden emp
fiehlt sich haufig eine Ablotung des Bohrloches, wenn Z. B. das Bohr
loch als Vorbohrung fUr das Schachtabteufen im Salzgebirge nieder
gebracht wird, und die Gefahr besteht, daB beim Abweichen eine V or
bindung zwischen den Tagewiissern und derSalzlagerstatte hergestellt 
wird. 

Man kann nun die heute bestehenden Lotverfahren in drei Gruppen 
einteilen. 
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Bei clem Verfahren del' ersten Gruppe wird die N eigung aus der Ab
weichung eines eingehangten Lotes von der Vertikalen durch Zeichnung 
oder Rechnung bestimm t. 

Die zweite Gruppe umfaBt die Verfahren, welche den Stand von 
Fliissigkeiten in einem GefaB aufzeichnen. 

Die Verfahren del' dritten Gruppe endlich notieren den Stand frei 
schwebender odeI' pendelnder Lotkorper. 

I. Lotverfahren. 
In dieseGruppe gehort das Verfahren del' En treprise generale de 

fonl}age de puits, etudes et travaux de mines. iller dem 
Bohrlochsmittelpunkt befindet sich eine Trommel, an der ein Kupfer
draht mit einem schweren Lote hangt, welches in das Bohrlocheinge
lassen und hierbei durch Federn genau zentrisch gefiihrt wird. In einem 
auf den Bohrlochskopf aufgeschraubten Rahmen bewegen sich recht
winklig zu einander 2 mit mm-Teilung versehene Schieber, derenN ullpunkt 
in den Schnittpunkt der beiden Schieber fallt und zugleich den Mittel
punkt des Bohrloches bildet. Die Schiebereinstellung erfolgt so, daB 
der Kupferdraht frei einspielen kann. Bei der Trommel wird der U mfang 
zweckmaBig so groB gewahlt, daB eine Windung gleich 1m ist, wodurch 
man es in der Hand hat, beim Einlassen des Lotes durch Zahlen del' 
Trommelumdrehungen in eiufacher Weise die Teufe zu ermitteln, in 
del' sich das Lot in einem gegebenen Augenblicke befindet. 

Die Abweichung des Bohrloches von del' Senkrechten wird nun, 
wie folgt, bestimmt: 

Man miBt von Zeit zu Zeit die Abweichung des Kupferdrahtes 
von dem Nullpunkt und kann hieraus, da auBerdem die Teufe sowie 
die Entfernung des Lotaufhangepunktes von dem Mundloch des Bohr
lochkopfes bekannt ist, die Abweichung nach folgender Rechnung er
mitteln: 

In Fig. 624 bedeutet a die Abweichung des Drahtes am Mundloch 
des Bohrlochs von dem Mittelpunkt, h die Hohe des Lotaufhange
punktes iiber dem Bohrlochskopf, t die Teufe des Bohrloches; dann 
laBt sich die Abweichung x bei der Teufe t nach dem II. Strahlensatz 
"v Verden die Strahlen eines Biischels von Parallelen geschnitten, so 
verhalten sich die Abschnitte auf den Parallelen wie die Langen del' 
zugehorigen Strahlen" aus der Proportion ermitteln: 

x t+h 
a -h-- oder es muB sein 

a. (t + h) 
x h 

Das Verfahren hat, abgesehen von den Ungenauigkeiten, die sich aus dem 
Ablesen, der Knickung oder dem Durchgang des Lotes ergeben, noch den schwer
wiegenden Nachteil, daB es nur dann einwandsfreie Resultate liefert, wenn das 
Bohrloch immer nach derselben Richtung abweicht. Verandert das Bohrloch 
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Fig. 624. 
Schema des Lotverfahrens der Entreprise gent3rale 

(aus Gliickauf, 1907, Nr.23). 

Fig. 625. 
Apparat zur Ermittlung der Bohrlochsneigung 

durch EinsteIlen einer Fliissigkeit (aus Organ des 
Vereins der Bohrtechniker, 1910, Nr. 23). 

Fig. 626. 
Bohrlochsneigungsmesser von Hausmann (aus 

Gliickauf, 1908, S. 231). 
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haufiger seine Richtung durch Einbiegen in eine andere, so legt sich der Draht 
an eine Wandung des Bohrloches an und wird immer die gleiche Ablenkung an
zeigen, die neue dagegen nicht angeben. Ein derartiges Abweichen aus der Richtung 
kann aber bei Bohrungen in diluvialen Schichten, in denendasGefrieren gewohnlich 
erforderlich wird, sehr leicht erfolgen, z. B. beirn Auftrefl'en auf Findlinge. Wie 
zu wiederholten Malen festgestellt wurde, bildet eine mehrmalige Ablenkung 
eines dcrartigen Bohrloches durchaus keine ungewohnliche Erscheinung. 

II. Einstellen einer Fliissigkeit in einem Gefa6. 
Bei diesen Apparaten wird in einem GefaBe eine farbende oder 

atzende Fliissigkeit in das Bohrloch eingelassen, und nach Beruhigung 
der Fhi.ssigkeit atzt diese in die GefaBwand eine Marke ein, welche den 
durch die Neigung des Bohrloches bedingten neuen Fliissigkeitsspiegel 
anzeigt. . 

Der Ablenkungswinkel laBt sich nun aus dem Dreieck bestimmen, 
dessen drei Seiten gebildet werden aus der Entfernung del' Marke von 
dem Flussigkeitshorizonte, aus del' Verbindungslinie zwischen Marke 
und Horizont und aus der lichten Weite des GefaBes. 

Der erste auf diesem Prinzip beruhende Apparat wurde bereits irn Jahre 1873 
von dem Kreisgerichtsrat No I ten angegeben, erwies sich jedoch als unbrauchbar, 
da iufolge der Schwankungen beim Ein- und Auslassen nicht ein scharfer Strich, 
sondern eine breite Zone eingeatzt wurde. 

Auf demselben Prinzip beruht ein Apparat, del' neuerdings in Siid
afrika vielfach zur Anwendung gelangt ist. In eine langere, gut schlie
Bende Hiilse, welche an einem Kabel hangend eingelassen wird, ist eine 
Glasrohre einmontiert (Fig. 625). Das Kabel enthalt 2 voneinander 
isolierte Leitungsdrahte, welche mit einer Stromquelle iiber Tage in 
Verbindung stehen. Die Kabelenden sind bis in die Glasrohre isoliert 
gefiihrt und bilden hier eine Art von Gliihlampenbiigel. Unten in der 
HiHse ist ein kleiner KompaB in einer geneigten Aufhangevorrichtung 
untergebracht, welche die erforderlichen Bewegungen zulaBt. Die Rohre 
wird zu 4/5 mit Paraffin gefiillt und bis zur MeBstelle eingelassen. Wird 
nun del' Stromkreis geschlossen, so kommt das Paraffin zum Schmelzen 
und stellt in diinnfliissigem Zustande sich genau in die horizon~ale 
Ebene ein. Zugleich stellt sich auch die Magnetnadel in die Nord
Siidrichtung ein. Schaltet man dann den Strom aus, so erstarrt das 
Paraffin in seiner der N eigung entsprechenden Horizontallage und 
arretiert auch die KompaBnadel. Auf diese Weise laBt sich iiber Tage 
genau die GroBe und Richtung der Abweichung angeben. 

Der Apparat liefert genaue Resultate und gibt auch absolut sicher die 
Richtung der Abweichung an. Er laBt sich auch, was ibn urn so brauchbarer 
erscheinen laBt, iufolge des geringen erforderlichen Durchmessers in tiefen und 
kleinen Bohrlochern anwenden. Als Nachteil ist zu erwahnen, daB man immer 
nur eine Messung ausfiihren kann und dann jedesmal ausholen muB, und daB 
der Apparat in magnetisch beeinfluBten Bohrlochern versagen wird. 

Der Apparat von Hausmann gehort ebenfalls zur Gruppe II. 
Er besteht aus demLotzylinder und den Fiihrungsfedern (Fig. 626-628). 
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In dem aus Metall hergestellten Lotzylinder befinden sich die 
Lotvorrichtung, die Registriervorrichtung und der AnschluB an die 
elektrische Leitung. Die Lotvorrichtung (Fig. 626) besteht aus einer 
Glfihlampe mit einem parabolischen Spiegel aIs Reflektor, einer Glas-

Fig. 627. Fig. 628. 
Bohrlochsneigungsmesser von Hausmann (aus Gliickauf, 1908, S.231). 

platte mit auf derselben schwingender Magnetnadel, einer dariiber 
befindlichen, mit Glasboden versehenen Dosenlibelle, auf deren Deckel 
eine zweite Magnetnadel schwingt, und aus dariiber befindlichen Ringen 
mit Linsen. Die Dosenlibelle sowie das gaDZeGestell sind mitKorrektions
schrauben versehen. 
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Die Registriervorrichtung besteht aus 2 ubereinander angebrachten 
Filmtrommeln mit lichtempfindlichem Band und aus einem Solenoid, 
dessen Anker vermittels seiner Kralle in ein Zahnrad der oberen Film-

Fig. 629. 

Bohrlochsneigungsmesser von Hausmann (aus Gliickauf, 1908, S. 231). 

trommel eingreift. Beim SchlieBen des Stromkreises wird die obere 
Rolle um einen Zahn weitel'gedreht, beim Offnen schnappt die Kralle 
in den nachsten Zahn ein. 

GlUhlampe und Solenoid sind durch Leitungsdrahte mit drei 
konzentriscben Messingringen im Deckel des Registrierapparates ver
bunden. Das Kabel, welches in den oberen Teil des Zylindermantels 
eingefUhrt ist, endet in drei isolierten, federnden Stiften, welche auf den 
Ringen des Registrierapparates gleiten und hierdurch die Verbindung 
zwischen Lampe bezw. Solenoid und Kabel herstellen. Der Stromschalter 
zumSchlieBen, Unterbrechen, Regulieren usw. ist in Fig. 629 dargestellt. 
Ais Stromquelle wird ein Akkumulator benutzt. 

Der Apparat wird zur Messung an einem Gestange aus steifen 
Gliedern mit Kreuzgelenken, welche ibn standig in einer bestimmten 
Richtung halten, in das Bohrloch eingelassen. Beim Einlassen wird 
uber dem Bohrloch ein FUhrungsbock aufgestellt, der das Gestange am 
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Drehen verhindert und beim Aufsetzen eines neuen Gestangeteiles das 
im Bohrloch befindliche Stuck festhalt. 

Schaltet man, nachdem der Apparat an der MeBstelle angelangt 
ist, den Strom ein, so erfolgt ein Aufleuchten der Gliihlampe und da
durch ein Fixieren des Libellenstandes auf dem lichtempfindlichen Film. 
Beirn Unterbrechen des Stromes wird der Film durch die vorhin be
schriebene Vorrichtung urn eine Zahnbreite weiter gedreht, und der 
Apparat ist zu einer weiterenAufnahme gebrauchsfertig. Gleichzeitig mit 
der Libellenblase werden die Richtlinien der beiden, untel bestirnmtem 
Winkel zueinander stehenden Magnetnadeln aufgenommen, welche, 
wenn Eisenmassen nicht in der Nahe sind, die Libellenaufnahme orlen
tieren; im anderen Falle erfolgt die Orlentierung durch das Gestange 
mit Kreuzgelenken. 

Zur Bestimmung der Abweichung des Bohrloches kann man 
Polarkoordinaten oder rechtwinklige Koordinaten anwenden. Fur 
beide Falle hat der Erfinder einfache Ableseapparate konstruiert. 

Die Genauigkeit del' Aufnahme ist sehr groB. Man kann Ab
weichungen bis zu 0,1-0,01 % feststellen. 

. Der Apparat von Hausmann Jiefert genaue Resultate, bestirnmt mit groBer 
Sicherheit magnetisch gestorte Gebiete und gest:Lttet bei guter Zentrierung eine 
schnelle, beJiebig oft zu wiederholende Ausfiihrung der l\fessung. Sein Nachteil 
Jiegt wohl in der Kompliziertheit der ganzenlEinrichtung und in der Verwendung 
der Magnetnadeln und der leicht Storungen ausgesetzten Elektrizitat. 

Ill. Ermittelung del' Bohrlochsneigung dnrch 
pendelnd anfgehangte Lotkorper. 

Wahrend bei den bisher besprochenen Apparaten entweder die 
Abweichung eines Lotes oder der Stand einer Flussigkeit zum Messen 
der Bohrlochsneigung benutzt wurde, dient hierzu bei denen der 
Gruppe III ein Pendel. 

Als altester Apparat ist hier der von Gothan zu erwahnen, welcher bereits 
bei den Stratametern beschrieben ist. Die mit ibm erzielten Resultate waren 
jedoch infolge der KompaBbeeinflussung durch den Magnetismus der Bohrrohre 
und der Erde so ungenau, daB der Gothansche Apparat heutigen Tages zu l\fessungen 
kaum nooh benutzt werden diirfte. 

Ein sehr brauchbarer Apparat zu wiederholten Messungen riihrt von 
Erlinghagen her; der Apparat ist in einer alteren und einer neueren Konstruk
tion vorhanden. 

Bei der alteren Ausfiihrung wurde ein Seil irn Bohrloch verankert und an 
diesem der l\feBapparat, der in dem Seil durch schlitzformige Ausbildung des 
ihn umgebenden Rohres zur Verhinderung der Drehung beirn Einlassen gefiihrt 
war, hinabgelassen. Der l\feBapparat bestand aus einem kardanisch aufgehangten 
Pendel, das die Abweichungen von der Senkrechten bei Ausschalten eines elek
trischen Stromes auf einem Papier aufzeichnete. Eine besondere Vorrichtung 
war noch angebracht, welche die GroBe der Drehung beim Einlassen auf einem 
Diagramm vermerkte. 

Der Apparat bewahrte sich jedoch nur in Bohrloohern, welohe gleichmaBig 
in einem Streichen abwichen, und da sich mit ibm nicht einwandsfrei feststellen 
lieB, ob das Bohrloch vom Streichen abgewichen war, oder ob sich der Apparat 
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beirn Einlassen gedreht hatte, so gab del' Erfinder diese Konstruktion bald 
wiedel' auf. 

Bei seinem neuen Apparat geht Erlinghagen von dem 
Gedanken aus, daB die D,rehung des MeBapparates beim Einlassen 
unter allen Umstanden verhindert werden muB, wenn die Messung einen 
Erfolg haben soIl. Da dies beirn Einlassen am Seil nicht mi:iglich ist, 
und die Drehung sich auch nicht genau aufzeichnen laBt, so ist Erling
hagen von del' Seilverankerung im Boln'loch vi:illig abgekommen. Er 
geht vielmehr von del' Beobachtung aus, daB dickwandige Rohre von 
kurzer Lange eine solche Widerstandsfahigkeit gegen Torsion besitzen, 
daB selbst die Reibung an den Bohrlochswanden beim Einlassen diesen 
Widerstand nicht zu fiberwinden vermag. Hierauf fuBend verwendet 
Erlinghagen 2 starkwandige, teleskopartig ineinandergestecHe Rohre 
zur Ffihrung, die gegeneinander zwanglaufig durch Nut und Feder so 
geffihrt sind, daB die innersten Rohre im Bohrloch, ohne sie zu ver
drehen, herausgeschoben werden ki:innen, wenn das auBere fest in seiner 
Lage gehalten wird. Dieses Festhalten del' beiden Rohre in del' zu
sammengeschobenen Stellung geschieht durch 2 kraftige Elektro
magneten. Die Anwendung von Elektromagneten ermi:iglicht ferner, 
daB unmittelbar nach der ersten eine zweite Messung ausgeffihrt werden 
kann, indem dazu durch Ausschalten des Stromes des einen Magneten 
der MeBapparat mitsamt dem Fiilirungsrohr aus dem ersten Rohre 
herausgeschoben wird. 

Erlinghagens Apparat besteht aus del' Zentriervorrichtung, del' 
Feststellvorrichtung und dem eigentlichen MeBapparat. 

Die Zentriervorrichtung setzt sich aus drei in Gelenken verlagerten 
Stahlrollen zusammen, welche durch eine starke Spiralfeder gleich
maBig nach auBen gedrfickt werden (Fig. 630). Del' Apparat besitzt 
nun insgesamt drei derartige Zentriervorrichtungen, deren eine sich am 
oberen Magneten befindet, wahrend die beiden anderen den MeBapparat 
und den unteren Magneten zentrieren. 

Zum Feststellen wird ein Bohrlochsmagnet benutzt, der aus einem 
T-fi:irmigen Gestell aus Bronze besteht, zwischen dessen Schenkeln sich 
auf j eder Seite ein U -Eisen be£indet. Dieses umgibt eine Magnetspule; 
die Schenkel des Magneten sind entsprechend dem inneren Bohrlochs
durchmesser abgeschragt. 

In einem Gestell aus drei Stahlringen, welches im Innern ein Uhr
werk enthalt, ist der eigentliche MeBapparat untergebracht. Dieser 
besteht aus mehreren Rollen zur Aufnahme des Papiers und aus dem 
gleich zu besprechenden Pendel (Fig. 631). Auf die obere Rolle dieses 
MeBapparates ist ein Papierstreifen aufgewiekelt, der fiber eine Walze und 
eine Platte zur zweiten Rolle gefiilirt ist. Auf diese wickelt er sich beim 
DrehendererstenRolleauf. Die zweite erhalt ihreBewegung vondem Uhr
werk, aber nicht direkt, sondern durch eine Drahtschnur. Bei starkerem 
Widerstande gleitet diese Schnur auf dem Antriebsradchen; hierdurch 
wird die bei dem Aufrollen des Papieres auftretende gleichmaBige Be
sehleunigung, welehe aus del' beirn Aufrollen des Papiers zunehmenden 
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Fig. 630. 
Bohrlochsneigungs
messer von Erling

hagen (aus Gliickauf, 
1907, Nr.23). 

Fi<r. 631. 
Rohrloch. llcig ungslll . r von Erlill.!.!;
hll 'I'll ( all .~ Oliick:1Ur. lflO7, N"r. 23). 

t 
T 
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Umfangsgeschwindigkeit resultiert, vernichtet. Zur Messung dient ein 
kardanisch in Schneiden gelagertes Pendel, das beirn Abweichen von 
del' Senkrechten nach unten und oben ausschHigt und dabei vermittels 
del' feinen Spitze in dem uber die Platte gefUhrten Papierstreifen ein 
Zeichen hervorruft. Da das Pendel fUr gewohnlich zu lange schwingt, 
ehe del' EinfluB der Erschutterung aufhort, so ist unter dem Gewicht 
ein Haarpinsel angebracht, welcher eine Beruhigung des Pendels in etwa 
% Min bewirkt. 

Um den MeBapparat zu betatigen, benutzt man den unteren Huf
eisenmagneten, der ein in Langsschienen geftihrtes Eisenstuck an
zieht. Dieses ist durch Zugstangen 
mit dem Uhrwerk verbunden. Beim 
Einschalten des Magneten, der 
iibrigens nur einen geringen Wider
stand zu iiberwinden braucht, da be
sondere Federn das Gewicht des Uhr
werks tragen, werden die beiden 
RoHen in Bewegung versetzt und 
hierdurch del' Papierstreifen del' 
Pendelspitze genahert. Gleichzeitig 
mit der Markierung des Pendels 
in dem Papierstreifen dringen 4 
innerhalb des mittleren Ringes an
geordnete Spitze!l, welche auf dem 
Umfang eines zum Schutzrohre des 
Apparates konzentrischen Kreises 
liegen, in das Papier ein und geben 
so den j eweiligen Mittelpunkt an. 

An zwei Seilen hangend, wird 
nun del' ganzeApparat in das Bohr
loch eingelassen. In den Seilen sind 
die Zuftihrungsdrahte fur die Mag
neten enthalten. Soli gemessen wer
den, so wird zunachstderStromkreis, 

Fig. 632. 

BohrIochsneigungsmesser von Gebhardt 
(aus Organ des Vereins del' Bohr· 

techniker, 1910, Nr.21). 

in welchem del' Elektromagnet del' Klemmvorrlchtung eingeschaltet ist, 
unterbrochen, wodurch sich die Teleskoprohre auseinanderziehen. Hat 
sich nun das Pendel, derRohrneigung folgend, eingestellt, so wird del' 
untere Magnet eingeschaltet welcher, wie bereits erwahnt, den MeB
apparat in Funktion setzt. Nach beendigter Messung wird das obere 
Rohr auf das untere geschoben, worauf del' Apparat fUr eine neue 
Messung gebrauchsfertig ist. 

Mit dem Apparat von Erlinghagen sind, wie del' Erfinder angibt, in del' 
Praxis verschiedentIich Versuche angestellt wordeu, weIche sehr zufriedenstellende 
ResuItate gezeitigt haben. Del' Apparat von Erlinghagen besitzt ohne Zweifel 
eine Reihe wertvoIIer Vorziige, weIche auBer in del' Moglichkeit, die Messung so 
oft aIs mogIich zu wiederhoIen und zu beIiebiger Zeit vornehmen zu konnen, 
in del' Genauigkeit der mit ihm erzieIten Ergebnisse Iiegen. Man kann ibn deshaIb 
als wirklich brauchbaren Apparat bezeichnen, dem auch noch fiir die Zukunft 

28'" 



436 Das Abloten Vall Bohrliichern. 

haufige Benutzung sieher ist. Ob die Anwendung der Elektrizitat nieht den 
Apparat leicht Stiirungen aussetzt, ~ie von verschiedener Seite behauptet wird, 
moge dahingestellt bleiben. 

Der A ppara t von Ge bhard t. Bei diesem Apparat wird durch 
ein kardanisch aufgehangtes Pendel, das im Gegensatz zu dem Apparat 
von Erlinghagen durch ein Uhrwerk betatigt wird, auf einem Papier
streifen in Abstanden von 5 zu 5 m ein Eindruck markiert. 

Das Rohr b (Fig. 632) enthiilt eine Kopfkappe, eine FuBkappe 
sowie 2 Zwischenboden, wodurch drei Kammern gebildet werden. In 
der obersten und untersten sind Gradfiihrungen angebracht, in der 
mittelsten befindet sich der MeBapparat. 

Durch dieKopfkappe und den oberstenZwischenbodcn ist ein Bolzen 
c gesteckt, der unten und oben von je einer Schraubenfeder d umgeben 
ist, welche sich einerseits gegen die Kopfkappe bezw. denZwischenboden, 
anderseits gegen Muffen e mit Scharnierosen legt. Die Scharnierosen 
sind durch 3 Schienen g verbunden, welche mittels der Gelenke f be
weglich sind. Zwischen Gelenke fund Schienen g sind schneiden
formig ausgebildete Radchen eingeschaltet, welche unter dem Druck 
der Federn d aus Schlitzen austreten und in die Rohrwand eindringen. 
Am Zurticktreten nach del' Entspannung der Federn d werden die Rad
chen durch die zwischen d und g liegenden Federn i verhindert. 

In der untersten Kammer befindet sich eine ahnlich wirkende 
Gl'adfiihrung. 

Der eigentliche MeBapparat ist in einem Gehause m untergebracht, 
das in die mittlere Kammer eingesetzt ist. Er besteht aus dem Uhl'werk, 
dem Zylinder mit dem hierin gefiihrten Kolben, der Loteinrichtung, 
welche eine durch einen zweiten Kolben gefiihrte Lotnadel besitzt, 
aus zwei Trommeln und dem ti.ber diese gelegten Bande aus Papier 
oder Metall. Von dem Uhrwerk angetrieben, schnappt ein Hebel in be
stimmten Zeitabschnitten nach unten und wird dann wieder angehoben. 
Dieser Hebel bewegt sich in einer zu der Zeichnungsebene senkrecht 
stehenden Ebene und ist mit einer an der Innenwand des Gehauses gc
rade gefi.ihrten Nadel und auBerdem mit dem uber dem Kolben ange
brachten Hammer verbunden. Die Loteinrichtung ist an dem ersten 
Kolben kardanisch aufgehangt. Die zwischenZylinderboden undKolben
unterseite befindliche Feder druckt den Kolben gegen Ansiitze auf der 
Innenseite desZylinders und halt ihn fti.r gewohnlich in der oberstenLage. 

tiber dem Bande befindet sich die Spitze der Nadel; die N adelspitze 
schleift auf dem Bande und zeichnet hier eine Null-Linie auf. Durch 
ein Schaltriidchen und das Gestange wird die Trommel in bestimmten 
Zeitabstanden weitergedreht. 

Beim Einlassen am Gestange oder Seil wird die Stellung des Appa
rates nach einer bestimmten Orientierungsrichtung ennittelt. \Vahrend 
des Tiefersinkens des Apparates schaltet das Raderwerk der Uhr in 
bestimmten Zeitabstanden den Hebel ein, der die mit einer Dreikant
spitze versehene Nadel in das Band eindruckt und zur selben Zeit den 
Hammer zum Aufschlagen auf den 'ersten Kolben bringt. . Hierdurch 
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wird die am Lot befestigte Nadel heruntergedriickt, und es entsteht 
auf dem' Bande eine Markierung; aus dem Unterschiede zwischen 
der Markierung der zwei N adeln laBt sich dann in bekannter 
Weise die Abweichung von der Senkrechten ermitteln. 1st die Messung 
beendet, so wird der Hebel durch die Feder in seine alte Stellung 
zUrUckgehoben, die Trommel wird durch das Uhrwerk urn 1/6 ihres 
Umfanges weitergedreht, und der Apparat ist nun, wenn man geraume 
Zeit wartet, bis das Pendel sich beruhigt hat, zu einer zweiten Messung 
gebrauchsfertig. Zur Beruhigung des Lotes sind etwa 40 Sekunden er
forderlich. 

Aus der Lage der alle 5 m erfolgenden Markierungen zum Nullpunkt 
eines Koordinatensystems liiBt sich fortlaufend die Abweichung von der 
Senkrechten feststellen. 

Wie der Apparat von Erlinghagen besitzt auch dervon Gebhardt den Vorzug, die 
Messung hiiufig wiederholen zu konnen, wenn es auch dem Messenden nicht freisteht, 
an welchem Punkte er seine Messung vornehmen will. Auch dieser Apparat, 
der nach Angabe von Direktor Zliringer im Organ des Vereins der Bohrtechniker, 
1910, Nr.21, noch bis 700 m Teufe vorziiglich arbeitete und hinsichtlich der 
Richtung FeWer von nur wenigen Zentimetern ergab, ist als brauchbare, Aus
sichten fiir die Zukunft bietende Konstruktion zu bezeichnen. Beide Apparate 
diirften wohl, was die Leistungsfahigkeit anlangt, auf gleicher Stufe stehen. 

Der Neigungsmesser der Deutschen Solvay - Werke - Akt.
Ges. in Borth. DRP. Nr. 210981 und Nr. 212703. Auch dieser 
Apparat gehort zu den Pendelapparaten. Von dem von Erlinghagen 
und Gebhard unterscheidet er sich vor allem durch seine Klemmvor
richtung, welche die teleskopartigen Rohre, die auch hier vorhanden sind, 
durch Klemmbackenpaare unter Wasserdruck einzeln gegen die Bohr
lochswandung preBt, sie dort festhalt und gleichzeitig zur Bohrlochs
achse parallel stellt. 

Der Apparat, welcher in den teleskopartigen Rohren 1 und 2 unter
gebracht ist, ist an Metallschlauchen 4 und 5 aufgehangt, die mit den 
Rohren 1 bezw. 2verbunden sind (Fig. 633und 634). Beirn Abwartsgange 
pre13t der aus der Figur ersichtliche Kolben 6 durch den verjiingten An
satz 7 Backen 9 gegen die Bohrlochswandung; stehen die Backen nicht 
mehr unter Druck, so verhindern die Federn 8 ihren Ruckgang. Das
selbe geschieht gleichzeitig mit den Backen 13, welche unter dem Druck 
von Kolben 11 und Ansatz 12 herausgepre13t werden. 

Unterhalb der Backen 13 ist die Scheibe 14 mit den Hiilsen 15 und 
16 zur Aufnahme der Registriervorrichtung angeordnet. Querstuck 24, 
das liings der Schiene 25 des Rohres I gleitet, ist zur Fiihrung angebracht, 
um ein Verdrehen des 1nnenrohres 2 gegen das AuBenrohr zu verhindern, 
1st Rohr 2heruntergelassen, so treten 2 oder 4 konischeAnsatze in ent
sprechende AushOhlungen an der unteren Flache der Fiihrung 24 hinein 
und halten diese so in ihrer Lage. 

Die Me13vorrichtung besteht aus dem Uhrwerk 18, das einen Papier
streHen einmal fortlaufend und dann auch von Zeit zu Zeit abwarts 
gegen die Markierstifte 21 bewegt. Es werden dadurch Marken auf dem 
Papier angegeben, welche zur Orientierung des Lotes dienen. Die 
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Markierstifte 21 sind an einem ringfonnigen Gliede 20 angeordnet. Ein 
kardanisch aufgehangtes Lot, welches mit seinem unteren Ende in ein 
GefaB mit 01 hineinragt, besitzt oben eine Spitze. 1m Gegensatz zu dem 
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Fig. 633. 
Bohrlochneigungsmessel' del' Deutschen 

Solvay-Wel'ke A. ·R. 
(aus Tiefbohrwesen, 1909, Nl'. 17). 

Apparat von Erlinghagen 
wird hier del' Papierstreifen 
gegen das Lot bewegt, 
wodurch die Abweichung 
von del' Senkrechten mar
kiert wird. Infolge des 
V orhandenseins del' beiden 
Markierstifte wird gleich
zeitig auf dem Papiel' der 
Mittelpunkt angegeben. 

Fig. 634. 
Bohrlochsneigungsmesser der 

Deutschen Solvay-Werke A.-G. 
(aus Tiefbohrwesen, 1909, Nr. 20). 

Die Vorrichtung arbeitet· nun folgendermaBen: N ach dem Einlassen 
des Apparates werden die Backen 9 und 13 durch den Wasserdruck 
auseinandergetrieben, infolgedessen der Apparat an der Bohrlochs
wandung festgeklemmt wird. Das Uhl'werk bewegt nun den Papier
streifen gegen die Lotspitze, und gleichzeitig markieren die Stifte 21 den 
augenblicklichen Mittelpunkt, wol'auf die Messung beendet wird. Es 
wird nun zunachst del' Druck auf die Backen 13 aufgehoben, was das 
Herabfallen des Rohres 2 zur Folge hat. In der neuen Lage angelangt, 
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wer8en zur zweiten Messung zuniichst die Backen 13 und, nachdem 
Rohr 1 herabgelassen ist, auch die Backen 9 festgeklemmt. Die zweite 
Messung kann nun erfolgen. Der Abstand zwischen den einzelnen 
Messungen wird flIT gewohnlich zu 3 oder 5 m genommen. 

Der Apparat der Deutschen Solvaywerke teilt die Vorziige ailer Pendel
apparate. Wie er sich in der Praxis bewahren wird, ob sich aus der Anwendung 
vom Wasserdruck zum Festklemmen keine Schwierigkeiten ergeben werden, ist 
noch abzuwarten. 

Der Apparat von Thumann. Thumann nimmt die Messungen 
an besonderen Knickpunkten einer gebrochenen Linie vor, welche er 
im voraus ill Bohrloch festgelegt hat. Zur Herstellung der gebrochenen 
Linie benutzt er die sog. Lenkrohre, worunter ein Gestiinge aus geraden 
Rohren zu -o-erstehen ist, dessen einzelne Teile durch Kreuzgelenke 
zwar beweglich, aber nicht drehbar miteinander verbunden sind (Fig. 635). 
J edes dieser Lenkrohre enthiilt einen sog. Lottopf, in dem der eigentliche 
Lotapparat untergebracht ist. Dieser besteht aus 2 an einem Faden auf
gehiingten Loten; der Faden ist an einer Traverse befestigt, welche 
ihrerseits von einer oben am Lottopf angebrachten zangenartigen Vor
richtung mit einem festen und einem beweglichen Schenkel getragen 
wird. Zwischen Stellschrauben, welche sich an der Basis der Zange be
finden, ist ein Justierstuck mit 2 feinen Loohern angebracht, durch 
welche der Lotfaden gefUhrt ist. Man kann so die Lotspitzen genau uber 
den Schnittpunkt der Koordinatenachsen einstellen. Letztere sind auf 
eine Stanniolscheibe mit Korkunterlage aufgedruckt. 

Bei vertikaler Stellung befinden sich die Drehbolzen siimtlicher 
Kreuzgelenke in 2 sich kreuzenden Ebenen. 

Wird nach dem Einlassen auf den beweglichen Hebel ein Druck 
ausgeubt, so wird die Lotschnur freigegeben, und die Lote fallen auf 
die Markierscheibe. Zur Erzeugung dieses Druckes liiBt man einen 
Korper von geeigneter Form durch ein FUhrungsrohr f laufen, in welches 
der bewegliche Hebel mit seinem unteren Ende hineinragt. Passiert 
der hineingeworfene Korper den Hebel, so drUckt er ihn zur Seite, 
was das Freiwerden der Lotschnur zur Folge hat. 

Man fUhrt die FUhrungsrohl'e ffir gewohnlich nur dort aus, wo der 
niedersinkende Korper den Hebel passiert. Es erhalten die Rohre dann 
einen trichterformigen AbschluB, um den fallenden Korper in das 
niichste FUhrungsrohr uberzuleiten. 

Anstatt durch Fallenlassen eines Korpers kann man die Hebel 
auch durch einen Draht verbinden und gleichzeitig von oben zum Aus
losen bringen. 

Sind nun die Lote auf irgendeine Weise: zum Fallen gebracht, so 
markieren sie die GroBe der Abweichung auf der Stanniolscheibe. Die 
Anwendung zweier Lote gewiihrleistet zugleich eine Kontrolle daru.ber, 
ob die Lote in dem Augenblick des Fallens auch ruhig hingen. War 
dies nicht der Fall, so mussen sich ungleich weit von dem Koordinaten
schnittpunkt entfernte Punkte ergeben. 

Als Verbindungsgestiinge zwischen den einzelnen Lottopfen ver-
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wendet man sog. Richtgestange, das am Ende mit Zahn und Ausschhitt 
versehen und durch Vberwurfmuttern unverdrehbar miteinander ver
bunden ist. 

Der Thumannsche Apparat ermoglicht eine belie big gro13e Anzah! von 
gJeichzeitigen Messungen, gestattet jedoch im Gegensatz zu den anderen Pendel-

J 

Fig. 635. 
Bohrlochsneigungsmesser von Thumann 

(aus Organ des Vereins der Bohrtechniker, 1909, Nr.17). 
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apparaten nicht, die Messung beliebig auszufiihren. Er liefert ebenfalls gute 
Resultate und ermoglicht auch eine kontrollierbare Bestimmung der Richtung 
der Abweichung. Nicht sehr betriebssicher erscheint die Gestaltung der Lot
aufhangung und -Auslosung. 

IV. Schlu6betrachtllllg. 
Vergleicht man die einzelnen Gruppen von Apparaten auf ihre 

Anwendbarkeit, so kOIDlllt man zu folgendem Ergebnis: 
Das Lotverfahren liefert nur bei Bohrlochern geringer Tie£e, die 

standig in gleicher Richtung abweichen, gute Resultate. Es ist sehr ein
fach, abel' auch einer Reihe von Fehlern ausgesetzt, welche sich bei der 
Beobachtung, wenn diese nicht ganz sorgfaltig ausgefUhrt wird, leicht 
ergeben. 

Demgegenfiber erscheinen die Verfahren, welche auf del' Aufnahme 
des Standes einer Fliissigkeit beruhen, als viel sicherer, sofern die Messung 
nicht in einem magnetischen Bohrloch vorgenoIDlllen wird. In diesem 
FaIle diirften sowohl del' sfidafrikanische Apparat als auch del' von 
Professor Hausmann absolut einwandsfreie Resultate zeitigen. Del' 
letzte Apparat wird bei Anwendung des FUhrungsgestanges auch inl 
magnetisch gestorten Gebiete zu gebrauchen sein. 

Am besten dfirften sich wohl die Apparate del' III. Gl'uppe be
wahren, welche ebenso wie del' Apparat von Hausmann samtlich die 
Ausfiihrung einer groBen Anzahl von Messungen gestatten, ohne daB 
del' Apparat aufgeholt zu werden braucht, und auch in del' Brauchbal'keit 
del' Resultate ebenso zuvel'Iassig sind wie del' Apparat von Hausmann. 
Untereinander dii.rften die hier besprochenen 4 Pendelapparate an
nahernd gleichwertig sein, indem zwal' ein jeder den einen oder anderen 
geringen Nachteil besitzt, diese aber nicht so ins Gewicht fallen, daB sie 
den einen weniger brauchbal' als den anderen erscheinen lassen. 

Neunzehnter Teil. 

Stratigraphen. 
Von Diplom-Bergingenieur Arthur Gerke. 

Litcratur. 

Mitteilungen aus dem Markscheidewesen. 1905, Heft 7. 
von Schweinitz: Wie erlangt ;man zuverlassige Bohrergebnisse? Zeitschrift 

des Oberschlesischen Berg- und Hiittenmannischen Vereins. 1911. S. 222. 

Eine fortlaufende graphische Darstellung des Bohrfortschrittes 
nach MaB und Zeit gibt dem Bohrunternehmer wie Auftraggeber am 
schnellsten und einfachsten Auskunft iiber Leistung, Stillstande bei 
del' Bohrung, kurz iiber den ganzen Bohrbetrieb. Friiher war man 
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gezwungen, wenn aus irgendwelchenGriinden eine derartige Aufzeichnung 
erforderlich wurde, einen oder mehrere Personen mit der ununter
brochenen Beobachtung der Bohrung zu betrauen, ein Verfahren, das 
einmal kostspielig und dann auch nicht immer eiuwandsfrei war. 

Fig. 636. 
Stratigraph von Lapp. 

Diese Dbelstande fiihrten in neuester Zeit zur Konstruktion von 
Apparaten, den sog. Stratigraphen, welche auBer der Registrierung des 
Bohrfortschrittes eine genaue Kontrolle des Bohrpersonals sowie del" 
Harte del" durchbohrten Schichten gewahrleisten. AuBerdem er
moglichen die Aufzeichnungen del" Stratigraphen eine eventuelle 
Rechtfertigung des Bohrunternehmers gegeniiber dem Auftraggeber. 

AIle Konstruktionen, welche zurzeit bekannt sind·, beruhen auf 
folgendem Prinzip: 

Ein Papierstreifen wird an einem Schreibstift vorbeigefiihrt, del" 
durch eine V orrichtung in einer gewissen Zeit eine bestimmte Bewegung 
rechtwinklig ZUl" Bewegung des Papiers vollfiihrt, welch' letztere von 
dem Sinken des Gestanges abhangig ist. Je schneller nun das Sinken 
erfolgt, desto steiler muB die durch die Bewegung des Schreibstiftes 
auf dem Papier erhaltene Kurve ausfallen. Je langsamer es 
sinkt, desto mehr verflacht sich die Kurve und nahert sich der Wage
rechten. Bei Stillstanden muB, da die Bewegung des Papiers aufhort, 
die Kurve in einen wagerechten Strich auslaufen. Die beiden hier zu 
besprechenden Konstruktionen werden von der Firma Heinrich Lapp 
und der Deutschen Tiefbohr-Aktiengesellschaft gebaut. 
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Der Stratigraph von Lapp ist in der Fig. 636 veranschaulicht. 
Von der Gestiinge-NachlaB- und Ausgleichvorrichtung der Seiltrommel
welle wird durch eine Kette in entsprechender Ubersetzung ein Ketten
rad angetrieben, welches sich mit einer Trommel zur Aufnahme des 
Papieres auf gleicher Achse befindet. Das Papier ist auf einer zweiten 
Trommel aufgewickelt und wird durch Drehen der ersten Trommel von 
der zweiten auf diese aufgewickelt. Die Papierrolle ist mit einer MaBein
teilung von 5 zu 5 cm in der Liinge versehen, wobei die einzelnen Meter 
besonders hervorgehoben sind. In der Querrichtung ist die Zeit auf
getragen, und zwar sind die Minuten durch schwache, die 10 Minuten 
durch starke Striche angegeben. 

Die Schreibvorrichtung besteht aus der Schreibfeder, welche in 
einem Scharnier beweglich an einer Doppelzahnstange befestigt ist. 
Doppelzahnstange und Schreibfeder werden von einem Uhrwerk unter 
Vermittelung eines mit Zahnsegmenten versehenen Rades so angetrieben, 
daB die Feder in einer Stunde die Papierbreite durchmiBt. Hat die 
~'eder diesen Weg zuruckgelegt, so tritt das zweite Zahnsegment des 
Triebrades in Funktion und greift in die andere Seite der Doppelzahn
stange ein, wodurch die Feder zUrUckgezogen wird. Hierbei wird wieder 
in einer Stunde die Papierbreite durchmessen. Es entsteht so auf dem 
Papier ein fortlaufender Strich. Die Bewegung der Papierrolle, welche 
durch die auf der Seiltrommelwelle befestigte NachlaBvorrichtung mit 
dem Gestiinge in Verbindung steht, hiingt von dem Bohrfortschritt abo 
Bei schnellem Fortschritt dreht sich demzufolge die Rolle schnell, bei 
langsamem mit entsprechend geringerer Geschwindigkeit. 

Auf dem Deckel des Apparates ist zur stiindigen Beobachtung der 
Aufzeichnungen eine Glasscheibe angebracht. 

Beim Riickwiirtsdrehen der Trommel wiirde der Schreibstift auf 
der Papierrolle eine zusammenhangende Eintragung nicht mehr machen. 
Da das Ruckwiirtsdrehen hiiufiger, vor allem beim Aufholen des Ge
stiinges vorkommt, so ist, um eine Bewegung des Papiers zu verhindern, 
der Antriebsmechanismus der Papierrolle mit einer Vorrichtung ver
sehen, welche in diesem FaIle ein selbsttatiges Ausschalten der Trommel 
bewirkt. Diese bleibt stehen, infolgedessen fiihrt die Schreibfeder einen 
geraden Querstrich auf dem Papiere aus. 

Wie bereits im V orstehenden erwiihnt ist, erfolgt die Aufzeichnung 
der Feder in Kurvenform, aus deren VerIauf man die relative Hiirte des 
Gesteins leicht ermitteln und Schliisse auf die Art der durchbohrten 
Schichten ziehen kann. 

Bei Stillstiinden im Bohrbetriebe steht die Seiltrommel und damit 
auch die Vorrichtung zum Auf- und Abwickeln des Gestiinges still. 
Ein solcher Stillstand muB sich, da das Uhrwerk weiter Iauft, durch 
einen wagerechten Strich auf dem Papier kenntlich machen 

Der Stratigraph der Deutschen Tiefbohr - Aktiengesell
schaft, der von demMarkscheiderErns tJ ahr inBreslau erfunden wurde, 
ist in den Fig. 637 a-d und zur Darstellung gelangt. Von einem 
Ansatz des die Bohrspindel umfassenden Ringes e ausgehend, liiuft 
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Fig. 637 b. Fig. 637 a. 
Stratigraph del' Deutschen Tiefbohr-Aktiengesellschaft. 

tiber die Radchen g gl eine Kette, welche durch das Gewicht h stets in 
gespalmtem Zustande erhalten wird. Die Kette ist durch dic Verbin
dung mit dem Ringe e gezwungen, die Abwartsbewegung des Gestanges 
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mitzumachen, und zwar mit der gleichen Geschwindigkeit wie das Ge
stange selbst. 

Die Bewegung del' Kette hat eine Drehung des Radchens g zur Folge, 
auf dessen Achse das Kegelrad i sitzt. i greift in das Kegelrad k ein, das 
seinerseits die Walzen 1 und m dreht, ii.ber welche ein Papierstreifen n 
(s. Fig. 637 a und 637 d) gespannt ist. Der Papierstreifen ist mit einer 
Millimetereinteilung versehen und zur Aufnahme des Diagramms be 
stimmt. Die Schnelligkeit del' Papierbewegung, d. h. das Verhaltnis 
seines VOrrUckens zu dem Niedergange des Gestanges, wird durch die 
Dbersetzung zwischen i und k bedingt, welche je nach den Umstanden 
verschieden zu wahlen ist gewohnlich wie 1: 6. 

Zur Bewegung des Schreibstiftes ist eine endlose Kette p senkrecht 
zur Bewegungsrichtung des Papiersgespannt, welcheuberdie Radchen q 
und q' lauft. Von dem mit dem Radchen q auf gleicher WeUe sitzenden 
Kegelrade s erhalt die Kette ihre Bewegung; s greift seinerseits in ein 
zweites Kegelrad s, dem durch direkten Antrieb von der Antriebswelle 
des Rotationsapparates eine Geschwindigkeit erteilt wird, welche im 
bestimmten Verhaltnis zur Umdrehungszahl der Bohrspindel steht. 
Die Kette p ist mit 2 Schreibstiften m und m l besetzt, die sich in einer 
Entfernung, welche gleich der Papierbreite ist, voneinander befinden. 

Wahl'end des Ganges der Bohrung wird nun durch die gleichzeitige 
Bewegung von Schl'eibstift und Papiel'stl'eifcn auf dem Papiel' eine 
Kurve aufgezeichnet, deren Ordinaten die Umdrehungszahl del' Bohl'
spindel angeben, wahrend die Abszissen die jeweilige Bohrtiefe anzeigen, 
d. h. urn wie viel das Gestange gesunken ist. Die Kurve setzt sich, 
bedingt durch die eigenartige Konstruktion des Apparates, aus lanter 
einzchlen Stucken zusammen, deren Aus- bezw. Eintrittspunkt auf dem 
Papier genau senkl'echt ubel'einandel' liegen. Die Ordinaten werden daher 
jedesmal urn eine volle Papierbreite gegeneinander verschoben, was 
abel' vollig nebensachlich ist, da del' absolute Wert del' Ordinaten nicht 
in Frage kommt. Je schneller bezw.langsamer das Gestange sinkt, 
desto mehr nahert sich die Kurve del' Abszissenachse bezw. entfernt sie 
sich von ihr. Da nun abel' das Sinken des Gestanges, d. h. del' Bohrfort
schritt auIler von del' Umdrehungszahl del' Krone von del' jeweiligen 
Harte des Gebirges abhangt, so gibt die Kurve, da die Umdrehungs
zahl del' Krone fill' gewohnlich dieselbe bleibt, zugleich ein genaues Bild 
des durchbohrten Gebirges, indem sie mit Sichel'heit das Antreffen einer 
neuen Gebirgsschicht anzeigt. 

Aus del' etwaigen Richtungsanderung del' Knrve lassen sich abel' 
auch Schlusse auf das Einfallen del' Schichten ziehen. Erfolgt die Ab
lenknng del' Kurve ziemlich unvermittelt, so liegen die Schichten ganz 
odeI' nahezu horizontal, da die Krone mit ihl'er ganzen Oberflache 
auf einmal in die neue Gebirgsschicht eindringt. Steiles Einfallen hat 
eine nul' al1mahliche Ablenkung zur Folge, da die Krone sich wahrend 
des Uberganges zum Teil noch in del' alten, zum Teil bereits in del' neuen 
Schicht befindet. Ein derartiger Fall ist in Fig. 637 c veranschaulicht. 
a d c fist ein steil einfaUendes Floz, das yom Schieferton uberlagert 
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wird. A B in Fig. 637bistdas Diagramm, welches wahrenddes Bohrens 
an dieser Dbergangsstelle erhalten wurde. Der Einfallwinkel 0( laJ3t sich 
dann leicht aus dem Dreieck a b d ermitteln. Es ist namJich 

ab 
tgO( = bd' 

In dieser Gleichung bedeutet a b den aus dem Diagramm ermitteltell 
Teufenunterschied und b d den Bohrlochsdurchmesser. Die wirkliche 

Fig. 637c. 
Stratigraph der 

Deutschen Tiefbohr
Aktiengesellschaft. 

Fig. 637 d. 

Stratigraph von Jahr. 

Machtigkeit c g des durchbohrten Fl5zes ergibt sich aus der Multipli
kation der in der Senkrechten durchquerten Lange a c mit dem Kosinus 
des Einfallswinkels 0(, d. h. 

cg=ac.cosO( 

a c ist gleich der Summe a b + dem geradlinig steil verlaufenden Teil 
der Linie, welcher der Bohrung in del' Kohle allein entspricht. Der 
Apparat von Jahr hat nach den Angaben von Schweinitz auf 
einer ganzen Anzah! von tiefen Bohrungen, z. B. bei dem 1209,50 m 
tiefen Bohrloch im Miickenwinkel bei Waldenburg sowie bei dem 
tiefsten Bohrloch del' Welt, Czuchow II in Betrieb gestanden, und 
sich dort zur vollsten Zufriedenheit bewahrt. 
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Die Besti):llmung del' Erdtemperatur in groBeren Teufen ist eine 
Aufgabe, deren Losung von hohem wissenschaftlichen Interesse ist. 
Fast jedesmal werden darum, wenn eine besonders tiefe Bohrung im 
Betriebe ist, in diesel' eine odeI' memere Messungen .vorgenommen, aus 
deren Ergebnis sich Schliisse auf die im Imlern del' Erde vorhandene 
Temperatur ziehen lassen. Auf derartigen Messungen bernht auch die 
Theorie, welche anninlmt, daB das Innere del' Erde sich in feurigfiiissigem 
Zustande befindet. Au's derartigen Messungen wird ferner die geo
thermische Tiefenstufe bestimmt, d. i. diejenige Zahl, welche angibt, 
um wieviel Meter man an einem Ort in die Erde eindringen muB, damit 
die Gesteinstemperatur um 10 Czunim):llt. Die geothermische Tiefenstufe 
kann nun von sehr verschiedener GroBe sein. So betragt sie z. B. nach 
den neuesten Messungen, die von dem bekannten Geologen Professor 
Michael in dem tiefsten Bohrloch del' Welt, in Czuchow, VOl' kurzem an
gestellt sind, 31,8 m fiir Oberschlesien. In den sehr tiefen Kupferberg
werken am Lake Superior in den Vereinigten Staaten von Nord
amerika V\'Urde sie zu etwa 63-70 m bestimmt. 

Die Messung selbst bereitet wegen del' zahlreich dabei auftretenden 
Fehlerquellen groBe Schwierigkeiten. Die vorkommenden Fehler sind 
teils auf die Bomapparate und die Beschaffenheit des Bomlochs, teils 
auf die MeBinstrumente zuriickzufiihren. 

\Vas den Zeitpunkt anlangt, in welchem am besten gemcssen wird, 
so darf die Messung erst nach langerem Ruhen del' Bomarbeit erfolgen, 
wenn die hierbei erzeugte Arbeitswarme ihren EinfiuB verloren hat. 

Einen groBen Ubelstand bringt das Auftreten von Wassel' im Bom
loch mit sich. Da namlich die Wasserschichten bel verschiedenen 
Temperaturen eine verschiedene Dichtigkeit besitzen, so sind sie be-
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strebt, einen Ausgleich unter sich herzustellen; die Folge davon ist, 
daB die Temperatur auf der Sohle einen zu niedrigen Wert besitzt, 
wiihrend in den oberen Schichten zu hohe Werte erhalten werden. Der 
Ausgleich wird um so intensiver vor sich gehen, je groBer der Bohrlochs
durchmesser ist. 

Man hat nun verschiedene Mittel zur Beseitigung der durch das 
Wa,sser entstehenden Fehlerquellen vorgeschlagen. 

So empfiehlt Thumann, die Spiilflussigkeit anzuwiirmen und auf 
die vermutete Bohrlochstemperatur zu bringen. Dieses Verfahren 
diirfte wohl kaum Vorteile mit sich bringen, da, wenn man beruck
sichtigt, daB z. B. in Czuchow Temperaturunterschiede von rund 600 

beobachtet sind, stets eine verschiedene Temperatur in den verschiedenen 
Tiefen herrschen muB, wodurch zugleich Unterschiede in der Wasser
dichtigkeit bedingt sind. Das gesamte Wasser etwa auf die gleiche 
Temperatur zu bringen, durfte auch nicht angiingig sein, da ja nicht die 
direkte Temperatur des Gesteins, sondern immer die des Wassers ge
messen wird. 

Bei den Messungen in Sperenberg wurde diese Schwierigkeit dadurch 
beseitigt, daB der ganze Apparat in besonders konstruierten Eisenrohren 
eingesenkt wurde, in denen eine Wassersiiule von 4---5 m Rohe ab
geschlossen war. Es wurde in diesem Faile tatsiichlich ein Unterschied 
von etwa 20 R festgestellt gegenuber den Messungen ohne Schutzrohr. 

In Schladebach hat man zur Unterbindung der Wasserzirkulation 
das Bohrloch mit fettem Tonschlamm gefiiUt und die Messung erst nach 
einiger Zeit vorgenommen, als man annehmen durfte, daB ein Ausgleich 
zwischen der Gesteinstemperatur und der des Schlammes eingetreten 
war. Dieses Verfahren diirfte, wenn man die hierfur erforderlichen 
Kosten und Zeit nicht zu scheuen hat, wohl die besten Resultate liefern. 

Bei engeren Bohrlochern tritt der schiidigende EinfluB der Wasser
zirkulation ziemlich in den Rintergrund, da infolge der durch die Enge 
bedingten groBeren Reibung der Ausgleich so ziemlich aufgehoben wird. 

Weiter sind von EinfluB auf die Ermittlung der Tiefenstufe die 
Beschaffenheit der durehbohrten Gebirgsschichten, ihr Wiirmeleitungs
vermogen sowie eine etwa mogliche chemische Wiirmeentwicklung. 

AuBer durch Wasserstromungen usw. erfolgt eine Beeintriichtigung 
der Genauigkeit der Messung noch durch gute Wiirmeleiter, von denen 
in jedem Bohrloch ffir gewohnlich mehrere vorhanden zu sein pflegen. 
Derartige gute Wiirmeleiter sind z. B. die Eisenmassen der Verrohrungen 
und des Bohrgestiinges. Zur Beseitigung dieser Fehler ist vorgeschlagen, 
die Messung nur im unverrohrten Gebirge vorzunehmen und an Stelle .des 
Gestiinges etwa einen dunnen MetaUdraht zum Einlassen der MeB
instrumente zu benutzen. Leider geht das aber nicht uberaU, da sich 
ein Bohrloch, wenn es nicht verrohrt ist, in solcher Tiefe nicht offen halten 
lassen wird. AuBerdem werden bei Anwesenheit dieser Wiirmeleiter 
zwar, was die absolute Rohe der Zahlen anlangt, ungenaue Werte er
halten; die relative Zunahme, die fur gewohnlich bei der Beurteilung 
allein von Interesse ist, ist jedoch hiervon unabhiingig. 
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Thermometer. 
Die Ausbildung der Thermometer, welche bei Temperaturmessungen 

in Bohrlochern Anwendung flnden, ist im einzelnen verschieden; im 
allgemeinen beruhen sie jedoch samtlich auf folgendem Grundgedanken. 
Ein GefaB wird mit Quecksilber so weit gefiillt, daB unter Zugrunde
legung der irn Bohrloch vermutlich anzutreffenden Warme dort ein 
AusHieBen von Quecksilber aus dem Instrument stattfinden muB. Aus 
der Menge des ausgeHossenen Quecksilbers lassen sich dann Schliisse 
auf die Temperatur ziehen. 

Bei der Fiillung des Quecksilbers in das Thermometer ist sorgfaltig 
darauf zu achten, daB nicht etwa Luftblasen oder Wasser in das GefaB 
oder die hierzu benutzte Flasche geraten, da durch diese die Genauig
keit der Messung in Frage gestellt wird. 

Die Zeit, welche erforderlich ist, damit sich das Thermometer 
nach dem Einlassen auf die jeweilig vorhandene Temperatur einstellt, 
diirfte mit etwa 9 Stunden anzunehmen sein. Professor Michael und 
Dr. Quitzow haben bei der Bohrung in Czuchow beirn ersten Versuch 
die Thermometer 9 Stunden, beirn zweiten Versuch sogar 83 Stunden 
vor Ort gelassen. Nennenswerte Unterschiede ergaben sich aus der 
verschiedenenBeobachtungszeit jedoch nicht, so daB 9Stunden vollig ge
niigen, urn denThermometern dieTemperaturderUmgebung mitzuteilen. 

1st die Messung beendet, und wird das Thermometer zutage geholt, 
so zieht sich infolge der beim Aufholen eintretenden Abkiihlung das 
Quecksilber wieder zusammen. Zur Ablesung der Temperatur iiber 
Tage wird nun das Quecksilber so weit erwarmt, daB es in dem Steig
rohre bis zur AusHuBoffnung emporsteigt. Die Temperatur, welche 
das Quecksilber in diesem Augenblick besitzt, ist identisch mit der 
Bohrlochstemperatur. 

Die Ermittlung der Temperatur ist nun bei den einzelnen Thermo
metern sehr verschieden. Bei den Maximumthermometern wird sie 
direkt. von der Skala abgelesen. Bei den Dberlaufthermometern 
(wie Dunker, Thumann usw.) werden das Geo-Thermometer und gleich
zeitig das Normalthermometer an einem Faden in ein Wasserbad ge
hangt, das iiber einer kleinen SpiritusHamme langsam unter stan
digem Umriihren erwarmt wird. Hat der infolge der Erwarmung sich 
wieder ausdehnende Quecksilberfaden die AusHuBoffnung erreicht, so 
wird die Temperatur von dem Normalthermometer abgelesen. 

Was die Genauigkeit der Messungen anlangt, so ist folgendes zu 
bemerken. Infolge seiner Kohasion bleibt das aus dem AusHuBrohrchen 
austretende Quecksilber so lange aIs Tropfen haften, bis bei wachsender 
GroBe des Tropfens die Schwerkraft die Kohasion iiberwiegt. Dies wird 
urn so eher eintreten, je geringer die HaftHache, je glatter der Rand 
der AusHuBoffnung und je groBer die EndHache des Glaskorpers geneigt 
ist. Hieraus resultieren fiir die Genauigkeit der Ablesung Schwierig
keiten, da der Tropfen im Moment der Ablesung wohl nur in den 
seltensten Fallen zum Abfallen bereit ist oder der Quecksilberfaden 

Banoen, Tiefbohrwesen. 29 
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gerade dieAusfluI30ffnung erreicht haben wird. Da diese Schwierigkeiten 
nicht zu beseitigen sind, so muI3 man sich fi1r einen bestimmten Zu
stand entscheiden, welcher der Temperaturermittelung zugrunde ge
Iegt wird. Nach den Versuchen von Michael und Quitzow geben die 
Zahlen die brauchbarsten Werte, welche bei dem Moment des Austritts 
des Tropfens notiert werden. 

Fig. 638. Fig. 639. 
Maximum und H~ndhabung des 

Minimumthermo· Maximum und 
meter von Minimumthermometers 
R. Fuess. von R. Fuess. 

e 

r 
b 

9 

Fig. 640. 
Erdwarmemesser von Magnus (aus 

Tecklenburg, Handbuch der Tief· 
bohrkunde). 

Das Maximum- und Minimumthermometer wird zur 
Messung der Erdtemperatur benutzt. Die alteren derartigen Apparate 
waren nur in geringerer Tiefe brauchbar, da das Instrument beim Auf
holen allzusehr Erschutterungen ausgesetzt ist, welche die die Hochst
Iage der Temperatur anzeigenden Glasstabchen verschieben. 

Bei den Messungen in Czuchow kamen Maximum-Thermometer 
der FirIlJ.l1 R. Fuess in Steglitz bei Berlin zur Anwendung. Diese sind 
Quecksilber-Thermometer, welche nur in horizontaler Lage gebraucht 
werden konnen. In die Kugel des Thermometers ist ein Glasstift ein-
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geschmolzen, welcher bis in die Ka
pillarrohre reicht und hier eine ring
formige Verengung bildet. Steigt 
die Temperatur, so dringt das 
Quecksilber durch diese Verengung 
aus dem GefaBe in die Kapillar
rohre, bei Sinken der Temperatur 
kann es jedoch ohne Anwendung 
von Gewalt nicht zuriickflieBen 
(Fig. 638). An dieser Stelle zerreiBt 
dann der Quecksilberfadtn und 
bleibt in derselben Lange liegen, 
welche er im Hohepunkt der Tem
peratur hatte. Das auBere Ende 
des Fadens gibt also das Maximum 
der Temperatur an. 

Um das Thermometer nach 
Beendigung der Messung wieder 
gebrauchsfahig zu machen, wild es 
am Kapselende angefaBt in der 
Weise, wie Fig. 639 es zeigt, und 
einige . Male kraftig im Kreise so 
herumgeschwungen, daB die Kugel 
nach unten gerichtet ist. Dies wird 
so lange fortgesetzt, bis der Queck
silberfaden nicht mehr zuruckgeht. 
Unter dem EinfluB der Korper- oder 
<£immerwarme geliugt haufig die 
Einstellung nur schwer. Es em
pfiehlt sich dann, das Thermo
metergefaB vor der Einstellung 
mit Wasser, Alkohol oder Ather zu 
betropfen, wodurch die Temperatur 
kiinstlich eruiedrigt wifd. 

Der Erdwarmemesser von 
Magn us (Fig. 640) besteht aus dem 
QuecksilbergefaB a, dem mit einer 
Graduierung versehenen AusfluB
rohrchen b und der seitlich ge
bogenen Spitze c, iiber welche das 
offene Glashiitchen e gestiilpt ist. 
Dieses ist bei d mit Quecksilber ge
fiillt. fist pine Glashaube zum 
Schutze des Apparates gegen das 
Eindringen von Wasser, welche am 
unteren Ende mit dem Quecksilber 
durch die Verankerung g verbunden 

p 

Fig. 641. 

451 

b 

Fig. 642. 

Fig. 641 und 642. 
Geothermometer von 

Dunker (aus Tecklen
burg, Handbuch der 

Tiefbohrkunde). 

29* 
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ist. b ist mit einer Einteilung versehen, welche mit dem Nullpunkt 
oben beginnt, und deren Maximum sich unten befindet. 

Zur Filllung wird das QuecksilbergeflW a in horizontaler Lage er, 
warmt, wodurch ein Teil des Quecksilbers bei c ausflieBt. Bei dem 
darauf folgenden Erkalten saugt sich die AusfluBrohre mit Quecksilber 
voll; das Instrument ist dann, nachdem es wieder in die vertikale Lage 
gebracht ist, zum Einlassenfertig. Beim Einlassen wird der ganze Apparat 
in einem Blechrohr untergebracht, das mittels Gestanges oder Seiles in 

das Bohrloch eingefiihrt wird. An der MeB
stelle angelangt, erwarmt sich das Quecksilber 
und tritt zum Teil aus dem Rohrchen aus. 
Beim Aufholen ktihlt es sich ab und zieht sich 
zusammen, infolgedessen feWen eine AnzaW 
Grade. Diese werden dann derTemperaturderLuft 
oder der eines kiihlen Wasserbades zugerechnet. 

a. 

Fig. 643. Fig. 644. 
Stahlhiille fiir Bohrlochs· DUl1kersches Geother. 

messul1gen mometer 
(aus Jahrbuch der Kg!. PreuBischen Geo!. 

Landesanstalt, 1910). 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
L-

Fig. 645. 
Thermometerflasche 

von Thumann. 

Das Geothermometer von Dunker benutzt ein GlasgefaB a, 
welches in ein etwa 25 cm langes, unter 600 obenabgeschliffenes Rohrchen 
b auslauft (Fig. 641 und 642). Das Thermometer ist in dem etwa 5 m 
langen Rohre c untergebracht und durch das Korkplattchen e zentriert. 
Am oberen und unteren Ende von c sind VerschluBstiicke fund g an
gebracht, welche mit Durchgangsoffnungen ffir die Kolbenstangen h 
und i versehen sind. Das dariiber befindliche Rohr k, welches ein 
zweites Thermometer zur Kontrolle enthalt, endet oben in eine Rutsch
schere. Unter dem Rohr c ist das Rohr 1 befestigt, welches auf der 
Bohrlochssohle aufsteht und nur dazu dient, das Thermometer in die 
gewiinschte Entfernung von der SoWe zu bringen. 

1st das Instrument im Bohrloch an der MeBstelle angelangt, so 
schiebt sich die Rutschschere und unter dem Gewicht der Rohre k 
und c der ganze Apparat um die Lange der Kolbenstangen h und i 
zusammen. An dem v6Iligen Ineinanderschieben werden die Rohre 
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durch plastischen Ton verhindert, der den Raum bei 0 und p umkleidet. 
Unter dem Druck der Rohre wird der Ton in die Bohrlochswand gepreBt 
und schlieBt das untere Thermometer wasserdicht abo Die Bestimmung 
der Temperatur erfolgt dann in der ublichen Weise. 

Bei den Messungen in Czuchow waren die Dunkerschen Geothermo
meter in StahlhUlsen, wie sie bereits Kobrich angegeben hat, unter
gebracht (Fig. 643 und 644). Diese bestehen aus der Stahlkapsel a, der 
GroBe des Bohrgestanges entsprechend von verschiedenem Durch-

Fig. 646. 
Stahlhiilsen des 
Thumannschen 

Geothermometers. 

Fig. 647. 
Geotherinometer 
von Thumann. 

Fig. 648. 
Unterbringung der Geo· 

thermometer von 
Thumann in Stahlhiilsen. 

messer, in deren hohlemRaum die Thermometer sich befinden. a ist oben 
durch einen eingeschliffenen Stahlstopsel b verschlossen, welcher sich 
durch dieSchraubenmuttercfest in die KapseleinpressenlaBt unddadurch 
den im Bohrloch vorhandenen Wasserdruck aushalten kann. Die beiden 
Enden der Hulse besitzen Gewinde zum AnschluB an das Bohrgestange. 

Bei dem Geothermometer, System Thumann, wird eine 
Thermometerflasche in der aus Fig. 645 ersichtlichen Form benutzt. 
Diese . besitzt oben ein AusfluBrohrchen, dessen Mlindung unter 600 

abgeschliffen ist. Die Thermometerflasche ist in einem starken eisernen 
Zylinder untergebracht (siehe Fig. 646-648). Der Zylinder besteht aus 
einem Ober- und Unterteil, die durch eine Muffe mit Rechts- und Links-. 
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gewinde miteinander verbunden sind. Beim Zusammenschrauben des 
Zylinders braucht, nachdem zuvor die beiden Zylinderteile vermittels 
zweier durch die beiden Durchbohrungen gesteckter Stahlstabe fest
gehalten sind, infolgedessen mit dem Schli.issel nur an del' Muffe gedreht 
zu werden. 

Fig. 649. 
Stahlhiilse zum Ein
werfen in das Bohr
loch von Thumann. 

Fig. 650. 
Stahlhiilse zum Ein
lassen am Seil von 

Thumann. 

Fig. 65l. 
Stahlhiilse von Thumann 

zum Einlassen am 
Gestange. 

Die auBere Gestaltung del' Hi.ilsen ist nun verschieden je pach del' 
Art und Weise, in welcher die Hi.ilsen in das Bohrloch eingefi.ihrt werden 
sollen. . 

SolI das Thermometer mitsamt del' Hi.ilse einfach hineingeworfen 
werden, so wird eine Hi.ilse in Form del' Fig. 649 benutzt. Beschadi
gungen k6nnen beim Einwerfen nicht eintreten, da del' Zylinder das 
Bohrloch fast ganz ausftillt und deshalb in del' Spi.ilfli.issigkeit nul' all
mahlich untersinkt. Angewandt wird dieses Verfahren nur bei del' 
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Diamantbohrung Das Heben findet dann nach dem Abbohren des 
Kernes statt, auf dem das Thermometer ruhend mit zutage aufgeholt 
wird. 

Wird das Thermometer am Seil eingefUhrt, so benutzt Thumann 
eine Hiilse, wie Fig. 650 sie zeigt. 

Bei dem Einlassen am Gestange, welches sehr viel Zeit erfordert, 
werden die Hiilsen in bestimmten Abstanden (in Czuchow z. B. alie 
30 m) zwischen das Gestange geschraubt. Das Thermometer-Schutzrohr 
ist dann, wie Fig. 651 zeigt, konstruiert. 

Einundzwanzigster Teil. 

Einrichtungen zum Horizontal-, 
Geneigt- und Vertikalbohren 

tIDter und tiber Tage. 
Von Berg-lngenieur Dr.-lng. Leo Herwegen, Frankfurt a. M. 

Bei der Bearbeitung benutzte Literatur. 

Kohler: Lehrbuch der Bergbaukunde. 
Demanet: Der Steinkohlenbergbau. 
Heise - Herbst: Lehrbuch der Bergbaukunde, Band 1. 
Handbuch der Ingenieurwissenschaften, Band 4, Abt. 2. 
Futers: The mechanical Engineering of collieries. 
Beer: Erdbohrkunde. 
Tecklenburg: Handbuch der Tiefbohrkunde. 
Osterreichische Zeitschrift fiir Berg- und Hiittenwesen 1889. 
Gliickauf 1902, S. 1045 und 1909, S. 618. 
Bergbau, 21. Jahrgang, Nr. 47. 
Kohle und Erz 1910, Nr.7. 
PreuLlische Zeitschrift fiir Berg-, Hiitten- und Salinenwesen. 
Deutsche Reichspatente Nr. 186 342 und 207 248. 

Wahrend sich die bisherigen Teile dieses Bandes mit der Aufgabe 
beschaftigen, vertikal nach unten gerichtete Bohrlocher herzustellen, 
und ihnen bei weitem auch die groBere Bedeutung gegeniiber 
den nun folgenden Arbeiten des Horizontal-, Geneigt- und Aufwarts
bohrens zuzumessen ist, so ist es dennoch nicht gerechtfertigt, 
diesen Abschnitt in der sonst iiblichen knappen Weise zu behandeln. 
Wenn auch die nun zu behandelnden Bohrarbeiten meistens nur 
von lokaler Wichtigkeit sind, so gewinnen sie an gewissen Orten doch 
eine solche Bedeutung, daB von ihrem Gelingen vielfach die Existenz
£rage der Grube abhiingt. 
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A. Bohrapparate, die zn verschiedellell ZweckeIi 
des· Horizontal- nnd Geneigtbobrells verwandt 

werden. 
Der Zweck derjenigen unterirdischen Bohrarbeiten, die nicht der 

Herstellung von Sprengbohrlochern dienen, ist der, teils AufschluB
arbeiten zu erleichtern, teils Entwasserungs- und Entgasungs
arbeiten zu unterstiitzen. Es liegt nun schon in der Natur der Sache, 
daB solche Bohrarbeiten unter Tage nicht so leicht auszufiihren sind wie 
iiber Tage. Einerseits fallt die Energie des freifallenden Bohrers von 
selbst fort, andererseits haben Maschinen mit schlagendem. Werkzeuge 
den groBen Nachteil, daB dieselben bei groBeren Bohrlochslangen in
folge der gewaltigen bewegten Massen der Bohrgestange, wie auch wegen 
der groBen Reibungsflii.chen, und damit verbunden der groBen Energie
verluste, zu groBeren Bohrungen nicht yerwandt werden konnen. Hieraus 
folgt also, daB zu drehendem Bohren iibergegangen werden muBte. 
Aber auch hier ist die Grenze der Verwendungsmoglichkeit bald erreicht, 
da mit einfachen drehenden Bohrern nur mildes Gestein durchbohrt 
werden kann. Allerdings hat da die Diamantbohrung nachgeholfen; 
Diamantbohrungen sind aber sofort mit bedeutend hOheren Unkosten 
gegeniiber den anderen einfaohen Methoden verbunden. 

Aus VorhergehendemlaBtsich also leicht erklii.ren, daB die stoBenden 
Bohrmaschinen zum Horizontal-, Vertikal- und Geneigtbohren aus den 
meisten Kulturstaaten verschwunden sind und hier die drehenden, 
speziell die Diamantbohrmaschinen die bei weitem groBte Verbreitung 
gefunden haben. Aber trotzdem sollen einige altere Systeme stoBender 
Bohrmaschil'len noch aufgefiihrt werden, da sie bei Schiirfarbeiten in 
harterem Gestein in unkultivierten Gegenden gute Dienste leisten konnen, 
wo namlich schlechte Transportwege, Mangel an mechanischer Energie 
und in erster Linie auch ein nur geringer Kostenaufwand maBgebende 
Faktoren sind. 

I. Sto:Bend wirkende Maschinen. 
a) Masehinen zu Horizontalbohrungen. 

Zu Horizontalbohrungen zwecks Aufsuchung nutzbarer Mineralien, 
verworfener Gange und dgl. bediente man sich friiher beirn sachsischen 
Bergbau zweier einfaoher Maschinen, deren Herstellung wahl iiberall 
mit Leichtigkeit erfolgen kann, und deren Leistung der einIachen Kon
struktion entsprechend doch recht befriedigend war. 

Fig. 652 a, b zeigen eine Vorrichtung, bei del' eine horizontale Ramme f 
mit seitlich befestigten Ronen g auf einer quer verspreizten, etwas schrag nach 
hinten liegenden Biihne verwandt wurde. Die Ramme tragt in einem Bohrkopfe p 
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den Bohrer b und wird durch Gewichte r vermittels der iiber Rollen q geleiteten 
Zugketten nach vorne gezogen. Die Bohrarbeiter ziehen an den Handhaben n 
die Ramme riickwiirts; durch den Zug der Gewichte schnellt dieselbe dann wieder 
nach vorne vor. Je schwerer die Ramme ist, desto starker ist der Schlag auf die 
Bohrlochssohle. Ein Handkriickel 0 dient zum Umsetzen des Bohrers. 

Die Bohrvorrichtung von Degoussee zeigt Fig. 653. Zwei einfache Quer
spreizen c und i, vou denen die nach vorne liegende mit einer Gleitrolle, die hintere 
mit einer runden Aussparung versehen ist, tragen die eigentliche Bohrstange k. 
Dieselbe hat an ihrem hinteren Ende einen Bohrwirbel, bestehend aus einer ein
fachen Rolle mit Zughaken. Dber die Rolle ist ein Seil gefiihrt, dessen oberes 

Fig. 652 a, b. 
Sachsische Bohrvorrichtung zur Herstellung von horizontal verlaufenden 

BohrlOchern (Beer, Erdbohrkunde). 

Fig. 653. 
Bohrvorrichtung von Degousse (Beer, Erdbohrkunde): 

Ende an der im Tiirstocke a eingelassenen Spreize b befestigt ist, wahrend das 
untere Ende iiber eine Rolle n fiihrt und mit einem Gewichte c' belastet wird. 
Infolge des Gewichtszuges wird nach erfolgtem Zuriickziehen des Bohrers am 
Widder I in Richtung des Pfeiles der Bohrer in entgegengesetzter Richtung nach 
vorne vorgestoBen und dadurch ein heftiger Schlag auf die Bohrlochssohle aus
geiibt. Das Seil kann auch in der punktiert gezeichneten Lage gefiihrt werden. 
Das Umsetzen des Bohrers geschieht auch bei dieser Maschine mit Hilfe eines 
Kriickels e von Hand ;tus. 
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b) Maschinen zn Vertikal. nnd Geneigtbohrungen. 
Beim Vertikal- und Geneigtbohren tIeten besondere Schwierigkeiten 

auf, die darin bestehen, das Gew'icht des Bohrgestanges auszugleichen 

cC===~~~==========~a 

Fig. 654. 
Bohl'vorriehtung zurn Aufwartsbohren 

(Beer, Erdbohrkunde). 

und ffir eine geeignete Vorschub
vorrichtung des Bohrers zu sorgen. 
Bei den einfachstenMaschinen dieser 
Art hat man sich zu diesem Zwecke 
eines Hebels mit Gewichtsbelastung 
bedient. 

Fig. 654 veransehaulieht eine der
artige Masehine zum Aufwartsbohren, 
die aueh aus dem saehsiehen Bergbaue 
starnrnt. Das Bohrgestange e ruht auf 
dem zweiarmigen Hebel c b a, del' bei b 
seinen Drehpunkt hat und auf seinem 
kiirzeren Arrne das Gewieht q tragt. 
Dureh letzteres wird der linke Teil des 
Hebels dauernd naeh unten gezogen und 
hierdureh der Bohrer auf die Sohle des 
Bohrloehes gebracht. Dureh Nieder
driieken des reehten, bei weitem 
langeren Hebelarrnes und plotzliehes 
Loslassen desselben sehnellt der Bohrer 
infolge der Gewiehtsbelastung wieder 
nach oben und sehlagt gegen das Gestein. 

Fig. 655. 
Bohrvorriehtung zum Aufwartsbohren von Hanstadt (Beer, Erdbohrkunde). 
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Eine andere Maschine, jedoch ahnlicher Bauart, ist die von Hanstad t 
(Fig. 655). Hierbei sind zwei Hebel vorgesehen, der obere i k I ledigJich zur Gewichts
ausgleichung, wahrend der untere E als Treibfaustel ausgebildet ist. 

II. Drehend wirkende l\'!aschinen. 
Bei den vorigen stoBend wirkenden Maschinen, die zum Aufwarts

und Geneigtbohren bestimmt waren, ist bereits auf die Gestangeaus
gleichung und Mittel zur Uberbriickung dieser Schwierigkeit hingewiesen 
worden. An die Maschinen der nun folgenden Gruppe, solche mit drehen
dem Bohrwerkzeuge, tritt auBerdem die Forderung heran, in geeigneter 
Weise einen der Harte des Gesteins entsprechenden Druck auf die Bohr-

(Jewicltt..tt3c1t 

.. " ) 

Fig. 656 a. 

lochssohle auszuiiben. Diesen beiden wesentlichen Anforderungen ist 
man bei den drehenden Bohrmaschinen in zweifacher Weise gerecht ge
worden: einerseits in ahnlicher Weise wie Lei den stoBend wirkenden 
Maschinen durch Verwendung von Hebeln mit Gewichtsbelastung, 
bei anderen Apparaten dagegen durch Dbertragung der Axialdriicke 
einer Schraubenspindel auf eine geeignet ausgebildete Mutter. Diese 
beiden wesentlich voneinander verschiedenen Konstruktionen sollen die 
Untereinteilung der drehenden Bohrmaschinen bestimmen. 

a) Maschinen mit Gewichtsbelastung. 
Eine derartige Maschine, die in England wegen ihrer geringen Her

stellungskosten und leichten Transportfahigkeit weite Verbreitung ge
funden hat, zeigen Figuren 656 a--e. Das Bohrgestange, dessen einzelne 
Teile 180 em lang sind, wird durch ein einfaches Drehkreuz in rotierende 
Bewegung gebracht. Die Gewichtsausgleichung des Bohrgestanges und 
die Ausli.bung eines geniigend starken Druckes auf die Bohrlochssohle 
vermittelt der lange zweiarmige Hebel, der an seinem einen Ende zum 
Auflegen von Gewichtsstiicken tischartig ausgebildet ist. Der Hebel 
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selbst ist mit zwei Zapfen ausgeriistet, die in dem Stiitzrahmen in 
.passende Aussparungen eingelegt werden. In dem Mal3e nun, in dem das 
Bohrgestange entsprechend del' Bolll'lochstiefe nach oben vorgeschoben 
werden mul3, wird der Drehpunkt des Hebels in dem Stiitzrahmen weiter 
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, Fig. 656 a-e. 

Englische Bohl'vol'richtung zur H erstellung horizontaler. Bohrlocher 
(Futers, The mechanical Engineering of Collierles). 

Fig. 657. 
Neuere Antriebsvorrichtung einer englischen Bohrvorrichtung zur H erstellung 

horizontaler Bohrlocher (Futers, The mechanical Engineering of Collieris). 
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nach oben hin verlegt, bis die hochste Stelle erreicht ist und ein neues 
Zwischenstiick im Gestange eingeschaltet werden mull. Hierbei wird 
das Gestange durch Haken, die an Ketten befestigt sind und dem 
jeweiligen Zwecke entsprechend nachgelassen werden konnen, abge
fangen. 

Zur Erzielung einer groBeren Bohrleistung ist spater eine andere 
Antriebsvorrichtung vorgesehen worden, die in Fig. 657 wiedergegeben 
ist. Hierbei bewegt sich das unterste Bohrgestange miteinereingehobelten 

~ 

c 

Fig. 658 a, b. 
Bohreinrichtung auf Zeche "Deutscher Kaiser" bei Hamborn. 

(Gliickauf 1902, Seite 1046.) 

Nut in einer entsprechend ausgebildeten Feder des die rotierende Be
wegung iibertragenden horizontal angeordneten Kegelrades. Der Antrieb 
kann auch durch Aufsetzen zweier Riemenscheiben auf die beiden 
Achsen maschinell erfolgen. 

Eine ganz ahnliche wie die zuerst beschriebene englische Bohrein
richtung ist auf Zeche "Deutscher Kaiser", Hamborn, mit sehr gutem 
Erfolge verwandt worden (Fig. 658 a, b). Die Anordnung geht aus den 
Figuren deutlich genug hervor, so daB sich eine nahere Beschreibung 
eriibrigt. Zu erwahnen ist nur noch, daB die gleiche Einrichtung auch 
zum Abwartsbohren benutzt werden kann. 

Unter die Gruppe der Maschinen mit Gewichtsausgleichung gehtirt 
ferner die weitverbreitete Cralius-Maschine. Dieser Maschine bedient 
man sich in Schweden bereits seit 1887. Infolge ihrer einfachen soliden 
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Bauart, ihres gering en Gewichtes und, gegeniiber anderen Diamant
bohrmaschinen, ihrer geringenAnschaffungskosten hat dieselbe ziemlich 
in allen Kulturstaaten groBe Verbreitung gefunden und wird nun auch 
von zahlreichen deutschen Firmen gebaut. Es soll nun an dieser Stelle 
zur Hauptsache nur eine allgemeine Prinziperklarung gegeben werden, 
da die konstruktiven Ausfiihrungsformen zu zahlreich sind, um alle 
gleichmaBig behandelt werden zu konnen. 

Die eigentliche Bohrmaschine zerfallt im wesentlichen in zwei Teile, 
den eigentlichen Bohrmechanismus, urnfassend diejenigen Teile, die 
die rotierende Bewegung auf das Bohrgestange zu iibertragen haben, 
und den Vorschubmechanismus, dem die Aufgaben zufallen, einerseits 
den erforderlichen Druck auf die Bohrlochssohle auszuiiben, dann aber 
auch beim Vertikal- und Geneigtbohren das Gestangegewicht auszu
gleichen. 

Der Bohrmechanismus ist stets derart konstruiert, daB eine Haupt
antriebswelle, die in zwei moglichst breiten Lagern ruht, urn ruhigen 
Gang und geringe Abweichung aus der Bohrrichtung zu sichern, ein 
Radergetriebe tragt, das durch Umsetzen der einzelnen Rader ver
schiedene Tourenzahlen auf das Bohrgestange iibertragen kann. Auf 
den beiden freiliegenden Enden der Treibwelle werden mit Nutenkeilen 
Schwungrader befestigt, an denen beim Bohren mit Handbetrieb Dreh
kurbeln angeschraubt werden; soll dagegen die Bohrung mit Maschinen
betrieb erfolgen, so fallen die Kurbeln fort und wird nunmehr eins der 
Schwungri:i.der als Riemenscheibe benutzt. Auch laBt sich neben der 
Riemenscheibe eine Leerscheibe aufsetzen oder gar nach Abnahme 
des Sch wungrades und beiBenutzung eines Stellringes eine Klauenku pplung 
anbringen, um den Antrieb der Maschine vermittelst einer biegsamen 
Welle und eines Bohrmotors zu bewirken. 

Bei der in Fig. 659, 660 veranschaulichten Maschine von Lange, 
Lorcke & Co., Brieg, Bez. Breslau, besteht das Hauptgetriebe aus zwei 
Schneckenradern 2 und 3. von denen Nr. 3 auf Kugellagern lauft. Die 
Gewindeabmessungen stehen bei denselben im Verhaltnis 2 : 3, so daB 
bei Bohrungen mit Handbetrieb 60 Umdrehungen auf das Bohrgestange 
iibertragen werden, unter der Annahme, daB die Welle 40 Umdrehungcn 
pro Minute macht, nach Vertauschen der Schneckenrader und bei 
maschinellem Antrieb das Bohrgestange dagegen 160, die Welle 240 
Touren pro Minute ausfUhrt. Eine groBere Schnelligkeit als 160 Touren 
pro Minute soll nach Betriebserfahrungen nicht zu empfehlen sein. 

Bei den Maschinen der Firma Reez & Co. finden wir statt der 
Schneckenrader Kegeh·adgetriebe. 

Die trbertragung der rotierenden Bewegung auf das hohle Bohr
gestange erfolgt indirekt, indem dieselbe zunachst auf ein Bohr
rohr A vom groBerem Durchmesser, siehe Fig. 659, ii.bertragen wird 
und das eigentliche durch das Bohrrohr hindurchgehende Bohrgestange B 
durch eine Kupplung und Stellschrauben 5 mitgenommen wird. 

Der Vorschubmechanismus besteht bei allen Konstruktionen aus 
zwei Teilen, dem cigentlichen Vorschubrohr und cinem Gewichtshebel, 
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dessen Druckwirkung entweder durch Kettenzug oder Zahnrad und 
Zahnstange auf das Druckrohr ubertragen wird. Bei den AusfUhrungs
formen der Criilius-Maschine der Firma Lange, Lorcke & Co. ist bei
spielsweise das Druckrohr D, welches in geeigneter Weise mit dem Bohr-

Fig. 659. 
Kleindiamant-Bohrmaschine, System Criilius. 

rohr verbunden ist, mit zwei einander gegenubergestellten Zahnstangen 
ausgerustet. In die eine Zahnstange greift ein kleines mit dem Gewichts
hebel 4 fest verbundenes Zahnrad ein, wahrend auf die andere Zahn
stange Doppelsperrklinken 7 einwirken, die mit Hilfe der Zugstange S 
gelUftet werden konnen. Je nachdem nun der Gewichtshebel nach der 
einen oder der anderen Seite umgelegt wird, ubt derselbe auf die Druck
stange A entweder einen Druck nach unten oder nach oben hin aus. 
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Mit dem Umlegen des Hebels werden gleichzeitig die Sperrknaggen 7 
gewechselt, so daB im ersten Faile ein Ausweichen des Gestanges nach 

oben, im zweiten Faile ein solches nach unten hin verhindert wird. Der 
Zweck dieser sinnreich erdachten Vorrichtung ist folgender: Auf die 
Bohrkrone muB je nach der Harte des Gesteius ein bestimmter Druck 
ausgeiibt werden. Derselbe mage beispielsweise 200-250 kg betragen. 
Man wird dann das Laufgewicht bei Beginn der Bohrung so einstellen, 
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daB es diesen Druck auf das noch kurze Bohrgestange ausiibt. J e tiefer 
das Bohrloch wird, desto groBer ist das Gewicht des Gestanges und 
damit verbunden sein Druck auf die Bohrlochssohle. Es muB mithin 
wahrend der Bohrarbeit eine Entlastung des Gestanges vorgenommen 
werden, was durch Verschieben des Laufgewichtes nach innen hin erreicht 
wird. Nehme ich nun an, das Gewicht des laufenden Meters Gestange 
betriige 3 kg, so wiirde bei einer erreichten Tiefe von 75 m durch das Ge
stange allein ein Druck von 225 kg ausgeiibt werden. Bei noch groBeren 
Tiefen muB also ein Teil des Gesamtgewichtes ausgeglichen werden, 
was durch Umlegen des Gewichtshebels und allmahliches Verschieben 
des Laufgewichtes nach auBen hin geschieht. 

Das Bohrgestange besteht meistenteils aus 1,5 m langen Rohren 
von 33 mm auBerem und 25 rom innerem Durchmesser. An desseu einem 
Ende ist das Kernrohr mit Bohrkrone befestigt, wahrend das obere Ende 
durch einen Wasserwirbel und Schlauch mit einer Uandpumpe ver
bunden ist. Die Spiilpumpe soll wenigstens 5 Liter Wasser pro Minute 
liefern, da ihr nicht nur die Spiilarbeit, sondern auch die Kiililung der 
Bohrkrone zufallt. 

Der Bohrvorgang bei der Cralius-Maschine ist folgender: Man schiebt 
durch das Druckrohr D und das Bohrrohr A das ersta Bohrgestange 
hindurch, be£estigt sodann das Kernrohr mit Bohrkrone sowie den 
Wasserwirbel und stellt dann die Maschine in die vorgeschriebene Bohr
richtung ein. Beim Anbohren ist nunmehr eine kurze Zeit hindurch der 
Gewichtshebel durch Anheben mit der Hand und langsames Nachlassen 
zu entlasten, urn nicht sofort mit dem vollen Drucke zu arbeiten. Nach
dem allmahlich der Gewichtshebel zur tiefsten Lage hinabgesunken ist, 
wird er wieder mit der Hand aufgehoben, indem man mittels der mit dem 
Hebel 4 (Fig. 659) angebrachtenFeder s die Sperrknagge zuriickzieht, 
den Hebel aufhebt und die Sperrknagge wieder freigibt. 1st das mit 
der zweiseitigen Zahnstange versehene V orschubrohr A in seine tiefste 
Lage hinabgesunken, so wird das Bohrrohr durch Losen der Schraube 5 
freigegeben; sodann hebt man das Vorschubrohr wieder mittels des 
Hebels 4 durch Umlegen der Sperrklinke zu seiner hochsten Stelle auf 
und verbindet es wieder mit dem Bohrrohr durch Anziehen der 
Schraube 5, so daB die Bohrung von neuem beginnen kann. 

Sollen die Bohrrohre aus dem Bohrloche zwecks Kernziehung oder 
wegen sonstiger Storung aufgezogen werden, so geniigt im Anfange nach 
Losen der Schraube 5 das einfache Hochheben bzw. Zuriickziehen des Ge
stanges mit der Hand, im weiteren Verfolg nach Abnahme des Lauf
gewichtes 4, indem man jeweilig die Doppelsperrklinke nach oben oder 
unten umlegt, und weiterhin, wenn das Gestange schon zu schwer ge
worden ist, schraubt man das Bohrgestange an einer Gewindeverbindung 
zwischen Maschine und Bohrloch auseinander; das Vorderstiick der 
Maschine wird nunmehr durch Losen einer Schraube geofinet, damit 
die Bohrrohre freien Durchgang erhalten und die ganze Rohrtour auBer
halb der Maschine aufgeholt werden kann. Zum leichteren Aufziehen 
der Rohre mittels eines Kabels bedient man sich bei vertikal abwarts ge-

B an~en, Tiefbohrwesen. 30 
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richteten Bohrungen einer FuBklemme und eines Rohrhebers, der gleiche 
V organg, wie er in der allgemeinen Tiefbohrkunde beschrieben worden ist. 

Hat man aus dem Bohrloch Bohrkerne aufgeholt und ist das durch
teufte Gebirge sehr hart oder kliiftig, konglomeratartig, so ist es un
bedingt notig, daB die etwa auf der Bohrlochssohle zuruckgebliebenen 
losen Kernstuckchen zertrfimmert werden. Dies geschieht dadurch, 
daB man an Stelle der Bohrkrone einen KreuzmeiJ3el niederlaBt und unter 
Anwendung von WasserspUlung durch einige Schlage durch Handbetrieb 
oder durch Auf- und Abbewegung des Gestanges mittels der Drehwirbel 
und Seilflaschen die Kernstuckchen zertrfimmert. Blieben diese Kern
stuckchen in dem Bohrloche zuruck, so wfirde bei Wiedereinfiihrung 
der Diamantkrone und Beginn der Bohrung die Bohrkrone einer sehr 
raschen und vorzeitigen Abnutzung und Zertrummerung der Diamanten 
ausgesetzt sein. 

Soli die Bohrarbeit maschinell erfolgen, so lassen sich die ver
schiedensten Motoren verwerten. In der Praxis sind in gleicher Weise 
sowoh1 e1ektrische, mit Druck1uft betriebene, wie auch Gasmotoren 
verwandt worden. Die Motoren mussen 2-3 Pferdestarken lief ern 
konnen. 

Fur Horizontal- und Geneigtbohrungen ist noch eine Einrichtung zu 
erwahnen, dieeine bequemeFiihrung der Bohrgestangesichert. BeiAnwen
dung derse1ben, Fig. 661, wirdderGewichtshebel von der Maschine entfernt 
und das auf kleinen Schlitten ruhende Gestange dadurch vorgeschoben, 
daB uber groBe Seilscheiben gefiihrte Zugseile mit Gewichten beschwert 
sind und durch das erzeugte Drehmoment der hinterste Schlitten, der 
mit den Seilscheiben in geeigneter 'Weise verbunden ist, vorgeschoben 
wird. Bei schrag abwarts gerichteten Bohr1ochern konnen die 
Zugseile umgelegt werden, um hierdurch eine eventuell erforderliche 
Gestangeausgleichung zu erzielen. 

Uber die Leistung der Cralius-Maschine laBt sich naturlich nur 
weniges sagen, da die Verhaltnisse und Umstande, unter denen die Boh
rungen ausgefUhrt werden, zu verschiedenartig sind. Allgemein kann 
man jedoch annehmen,daB bei normalen Bohrungen, also ohne besondere 
Schwierigkeiten, 

a) bei Maschinenbetrieb in 24 Stunden bei 36 mm Bohrlochs
durchmesser 

in hartem Granit wenigstens 6 m, 
in hartem kristallinischen Kalk oder Magnesit 10 m, 

b) bei Handbetrieb und guten fieiBigen Arbeitskraften immer noch 
% obiger Leistung crreicht werden kOllllen. 

b) Maschinen mit anderweitiger Gestiingegewichtsausgleichung als 
mit Gewichtshebeln. 

Bohrmaschine auf Schmidtmannsschacht bei Aschersleben 
(Fig. 662). 
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In einem guBeisernen Rahmen a ist das Kegelradgetriebe d-e 
verlagert. Durch die verlangerte Nabe des Rades e ist die Schrauben
spindel g gefiihrt. Letztere ist ihrer ganzen Lange nach mit einer Nut 
versehen, in welcher sich ein in dem Rade e befindlicher Stift fiihrt. 
Die fortschreitende Bewegung der Bohrspindel vermittelt die Mutter h, 
welche geteilt ausgefiihrt ist. Die Bedienung der Maschine erfolgt von 
zwei Mann. Die Leistung war eine sehr befriedigende. 

Kleindiamantbohrmaschine S u 11 i van. 
Die Maschinen der Sullivan Co. haben wohl auf amerikanischem 

Boden die gleiche Verbreitung gefunden wie die Cralius-Maschine auf 
dem europaischen Kontinente. Das Charakteristische dieser Maschine 

"liegt zur Hauptsache in dem Vorschub- bzw. Druckmechanismus. 
Die Bohrstange der Criilius-Maschine ist hierbei durch eine Bohrspindel 
ersetzt, die mit einer Liingsnut versehen ist, in welche ein konisches 
Riidergetriebe eingreift; dadurch wird die rotierende Bewegung hervor
gerufen. Zur Erzielung der fortschreitenden Bewegung ist ein Differential
getriebe in Verbindung mit einer Friktionskupplung vorgesehen. 
Dasselbe besteht aus einem Zahnrade h, Fig. 663, welches oberhalb der 
FiihrungshUlse sitzt und gleich dem Kegelrade r in der Nut der Bohr
spindel eingefedert ist. In dieses Zahnrad h greift ein Friktionsrad i 
ein, welches dureh eine ausriickbare Reibungskupplung mit der Neben
rollemindirekterVerbindungsteht. Auf dem unteren Ende der letzteren 
sitzt ein fest aufgekeiltes Zahnrad, welches wiederum in ein kleineres, 
mit innerem Muttergewinde auf der Bohrspindel sitzendes Zahnrad, 
eingreift. Durch diese Kombination von Riidern wird eine Differential
und Friktionsbewegung der Bohrspindel erzeugt, welche den Druck auf 
die Bohrlochsohle selbsttiitig regelt und verhindert, daB beirn plotzlichen 
Dbergang von milderem zu hartem Gestein die Bohrkrone stoBweise 
angegriffen wird. 

Diese kleinen Diamantbohrmaschinen der Sullivan Machinery 
Company werden sowohl fiir Handbetrieb, wie auch ffir PreBluft- oder 
Dampfantrieb gebaut. Bei letzteren ist direkt mit der Bohrmaschine 
ein Zylinder q verbimden, Fig. 663, dessen Kraft durch Pleuel
stangen und Kurbel auf das Triebrad r fibertragen wird. Zum besseren 
Massenausgleich ist ein Schwungrad s vorgesehen. Mit diesen 
maschinell angetriebenen Maschinen sind sogar Bohrlocher bis zu 200 m 
gebohrt worden, obwohl die Firma nur lOO m garantiert. 

B. Maschinen zur Herstellnng von Uberhauen. 
Die groBen Gefahren, mit denen die Herstellung vonFahrfiberhauen, 

Bremsbergen und Wetterdurchhieben irn Steinkohlenbergbau ganz 
besonders verbunden ist, hatten zuerst auf den Gedanken gefiihrt, Ma
schinen zu konstruieren, die es ermoglichen, zwei Teilsohlen gefahrlos 
und schnell durch groBere Bohrlocher zu verbinden, urn somit bei den 
weiteren Arbeiten vor den schlagenden Wettern durch den gfinstig er-
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zielten Wetterzug gesichert zu sein. Bis in den letzten J ahren wurden 
derartige Dberhaumaschinen, unter dem Namen Kohlenbohrmaschinen 
bekannt, lediglich zur Erzielung des angefiihrten Zweckes gebaut. Neuer
dings ist man dagegen auch dazu fibergegangen, die Idee weiter auszu
nfitzen und zur Erzielung anderer Zwecke zu verwenden. Der groBe 
Mangel an Arbeitskraften, der sich in vielen Bergbaubezirken unangenehm 
bemerkbar macht, verlangt Ersatz fUr Menschenarbeit, und in diesem 
Bestreben ging man dazu fiber, auch Maschinen zur Herstellung von 
Dberhauen in mittelhartem und hartem Gebirge zu bauen. Es ist nun 
ohne weiteres zu verstehen, daB diejenigen Maschinen, die zur Durch
orterung harteren Gesteins verwandt werden sollen, bei weitem groBere 
Anforderungen an die Technik stellen als die weiche Kohle; sie sollen 
aus diesem Grunde auch getrennt behandelt werden. 

I. Kohlenbohl'maschinen. 
Die Kohlenbohrmaschinen sind samtlich als drehende Bohr

maschinen ausgebildet, was eine natlirliche Folge der relativ milden 
Beschaffenheit der Kohle ist. Der Bau der Maschine ist bedingt durch 
folgende Anforderungen: 

1. Vorrichtung zur Erteilung der drehenden Bewegung. 
2. Einrichtung zur Erzielung einer fortschreitenden Bewegung des 

Bohrgestanges und damit verbunden Erzielung eines der Harte der Kohle 
entsprechenden Druckes auf die Sohle des Bohrloches. 

3. Vorrichtung zum schnellen ZUrUckziehen desjenigen Organs, 
welches dem Bohrgestange und der Krone die drehende und fort
schreitende Bewegung erteilt, zwecks Einsetzens neuer Bohrstangen. 

4. Vorrichtung zum Abfangen des Gestanges beirn Wechsel. 
5. Geeignete Aufstellvorrichtung, um in allen Richtungen das 

Bohrloch ansetzen zu konnen. 
Diese Anforderungen stimmen ziemlich mit denjenigen fiberein, 

die an eine gute Handbohrmaschine zur Herstellung von Sprengbohr
lochern gestellt werden; die Maschinen weichen aber in ihrer neueren 
Aus£iihrung wesentlich von jenen ab, wahrend bei den alteren die Hand
bohrmaschinen als Vorbild gedient haben. Die wesentlichen Verbesse
rungen der neueren Systeme liegen in der Dberwindung der Schwierig
keiten, die die unter 2. aufgefiihrten Anforderungen bedingen, indem 
bei den neuen Ausffihrungsformen die Regelung des Vorschubes und die 
Erzielung des bestgeeigneten Druckes nicht mehr dem Gefiihle des Ar
beiters fiberlassen wird, sondern' durch ein eingeschaltetes elastisches 
Aggregat erzielt wird. Hiernach lassen sich dann die Kohlenbohr
maschinen in zwei Gruppen teilen: 

a) Maschinen, bei welchen der Vorschub des Bohrgestanges und 
die Erzielung des Druckes der Bohrkrone auf die Bohrlochssohle 
zwangslaufig oder wenigstens angenahert zwangslaufig ist: 
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b) Maschinen, bei denen del' Vorschub des Bohrgestanges und die 
Erzielung des Druckes durch ein elastisches Zwischenaggregat auto
matisch folgend del' Harte des Gesteins erzielt wird. 

a) Bohrmaschillell ohne elastisches Zwischenaggregat. 
Der Bohrapparat von Wegge. Pelzer (Fig. 664) ist der einfachste und 

alteste Apparat dieser Gattung und wegen seiner t€chnischen Unvollkommen
heiten ganz aus Gebrauch gekommen. Das Vorschuborgan ist eine einfache 
Schraubenspindel, die ihre drehende und fortschreitende Bewegung durch <ein 
KegeJradgetriebe mit Kurbelantrieb erhalt. Jeder Umdrehung der Kurbel ent· 
spricht naturgemaB auch eine Fortschreiten der Spindel um eine Gewindehohe. 
Ein Anpassen des Vorschubes und Regeln des Druckes auf die Kohle entsprechend 
ihrer Harte ist also ausgeschlossen. Der Riickzug der Spindel muB durch Riick· 
wartskurbeln erfolgen, was zweifellos einen erhebIichen EinfluB auf die Gesamt· 
leistung ausiibt. Das Gestange wird beim Einsetzen eines neuen Zwischenstiickes 
durch eine einfache Gabel abgefangen. Die Bohrkrone besteht aus einem GuB
stahlzylinder K, dessen obere Peripherie ausgezahnt ist. Urn den sich bildenden 
Bohrkern zu zersprengen, befindet sich im Zentrum des GuBstahlzylinders ein 
Schlangenbohrer C, der in einen mit Schneidbacken versehenen Konus P ein
gesetzt ist. 

Der Bohrapparat von HuBmann (Fig. 665) sucht die Nachteile des vorigen 
dadurch zu beseitigen, daB die Vorrichtungen zur Erzielung der drehenden Be
wegung sowie der fortschreitenden voneinander getrennt worden sind. Die drehende 
Bewegung erfolgt durch Schneckenrad und Schnecke. Eine hohle Schrauben
spindel r ist durch das Schneckenrad durchgefiihrt und wird durch einen Keil, 
der mit demselben fest verbunden ist, in einer Nut der Spindel dagegen frei gleiten 
kann, in drehende Bewegung versetzt. Oberhalb des Querriegels befindet sich eine 
Mutter m. Dieselbe laBt sich mit Hilfe einfacher Fliigelschrauben mit dem Quer
riegel q fest verbinden. 1st dies geschehen, so erfolgt neben der drehenden Be
wegung der Spindel auch eine fortschreitende. 1st der Druck der Bohrkrone 
gegen die Kohle zu stark, so braucht die Mutter m nur gelOst zu werden. Dieselbe 
dreht sich sodann mitsamt der Spindel. Zwecks Verwendung langerer Bohrstangen 
ist die Spindel hohl, und werden die Bohrstangen durch die Spindel hindurch
geschoben. Die Befestigung geschieht mit Hilfe eines Splintes s, der in die Bohrung 
des mit der Spindel fest verbundenen Bundes b und die in Zwischenraumen an
geordneten Bohrungen des Bohrgestanges eingelassen wird. 1st die Spindel ab
gelaufen, so fangt man das Gestange mit Hilfe der Stellschraube tab, lost den 
Splint s und dreht die Spindel zuriick; sodann laBt man den Splint in die folgende 
Bohrung des Gestanges ein oder schraubt ein neues Zwischenstiick an das Ende 
des Bohrgestanges an. 

Del' Bohrer des Apparates besteht aus einer vierarmigen Krone k, deren 
oberer Rand mit MeiBeln g besetzt ist. Innerhalb der Krone befindet sich wieder 
ein Spiralbohrer f zum Zersprengen des Bohrkernes. 

Dberhaubohrmaschine Westfalia. Bei diesel' Maschine wird die 
drehende Bewegung auf den Bohrer ebenfalls durch eine Schrauben
spindel vermittelt (Fig. 666a). In derselben befindet sich eine Keilnut, 
in welche eine mit einem Kegelrade fest verbundene Nutenfeder ein
greift. Z ur Erzielung del' fortschreitenden Bewegung dient eine Schrau ben
mutter, welchedurcheinenRiegel festgehalten wird. Wird del' Druck auf 
die Bohrlochssohle zu groB, so braucht del' Riegel nur geofinet zu werden, 
und die Mutter dreht sich mitsamt del' Spindel. Zwecks Einsetzens eines 
neuen Zwischenstiickes fangt man das Bohrgestange mit Hilfe del' in del' 
Figur wiedergegebenen Gabel ab, lost den Riegel und schraubt die 
Mutter mit del' Hand nach oben, wobei die Spindel niedergeht. 



472 Horizontal-, Geneigt- un'd Vertikalbohren unter und liber Tage. 

a;
't:l 

j 
~ 

1n 
~ 

Jf 
..<:i 
'0 

~ 
Sl 

~~ 
~p.; 

• <i> 
0000 
~ ~ 

f$ 
~ 

~ 
<l) 

.S 
'B 
~ 
R 
] 
.8 
~ 
~ 

Bei der Herstellung von Dberhauen bohrt man erst mit einem Spiral
bohrer (Fig. 666a) vor und bedient sich nachher der Erweiterungsbohrer 
(Fig. 666 b, c). Mit dieser Maschine lassen sich Dberhaue von 
100-480 mm Durchmesser und bis zu einer Lange von 30 m her
stellen. 
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Fig. 666 a. 

Uberhaubohrmaschine "W estfalia". 

Fig. 666 b. 

Fig. 666 c. 

Erweiterungsbohrer zur Uberhaubohr
maschine .. W estfalia". 
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b) Bohrmaschinen mit elastischem Zwischenaggregat. 
Bohrapparat von Gildemeister & Kamp (Fig. 667 a-c .) Der 

erste Vorteil, der die Apparate dieser zweiten Gruppe auszeichnet, ist 
der Wegfall einer Schraubenspindel, die stets mehr oder weniger starkem 
VerschleiB ausgesetzt ist. Bei dem Bohrapparate von Gildemeister & 

Fig. 667 a. 
Uberhaubohrmaschine von Gildemeister und Kamp. 

Kamp tritt an ihre Stelle eine einfache runde Stange mit eingehobelter 
Nut. Dieselbe wird in einfachster Weise durch zwei Handeln f, die in 
die NuB e eingesteckt werden, gedreht. Die NuB ist mit einer Feder ver
sehen, die in die Nut der Stange eingreift und wird in dem Hauptrohre A 
geftihrt. Sie dient gleichzeitig als Verbindungsstiick von Bohrgestange 
und der Fiihrungsstange C. Zur Erzielung des Vorschubes ist folgende 
Einrichtung getroffen. In dem Hauptrohre A (Fig. 667 b) befindet sich 
eine Biichse B, in deren unterem Ende die Rolle a verlagert ist. Diese 
Rolle ist durch Schlitze im Hauptrohre beweglich und kann durch Auf
bzw. Abwickeln der Kette bei K gehoben oder gesenkt werden. In der 
Biichse B befindet sich eine starke Spiralfeder, auf welcher einKolben auf-
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liegt. Auf letzterem steht die genu tete Stange C auf. Windet man also die 
Kette bei K mit Hilfe eines langen Schraubenschliissels auf, so preBt 
man die Feder gegen den Kolben 1, und dieser vermittelt den Druck 
auf die Stange C und somit auf die Bohrlochssohle. Ein ZUriickgleiten 
der Biichse B wird durch das bei K befindliche Sperrad mit Sperrklinke 
verhindert. Hat sich nun inl Verlau£e der Bohrarbeit die Feder durch 

c 

Fig. 667 b. 

Federbiichse 
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Fig. 667 c. 

Bohrkop£ 
zur Uberhaubohrmaschine von Gildemeister und Kamp. 

Aufriicken des Bohrgestiinges entspannt, .so muB die Biichse von neuem 
durch Aufwickeln der Kette gehoben werden. Beim Einschalten einer 
neuen Bohrstange fiingt man das Bohrgestiinge mit Hilfe der Gabel g 
ab, legt die Sperrklinke zuriick und liiBt die Federbiichse durch Ab
wickeln der Kette sinken. Sodann lost man die NuB e; die Stange sinkt 
infolge ihrer Schwere nach unten und ein neues Zwischenstiick kann 
eingeschaltet werden. 

Die Ausgestaltung des Bohrkopfes geht aus Fig. 667 c ohne weiteres 
hervor. 

Die ganze Maschine istum Zapfen, die auf del' Grundplatte ver
lagert sind, drehbar. Dadurch wird ein bequemes Aufstellen der Maschine 
bei Bohrungen in verschiedenen Neigungsrichtungen erzielt. Die oberen 
mit Gewinden versehenen Zapfen bewegen sich in der Fiihrungsschiene s 
und werden mit Schraubenmuttern fest damit verbunden, wodurch eine 
bestimmt einzuhaltende Richtung gesichert wird. 
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Bohrapparat von Rosenkranz (Fig. 668) . Diesel' unterscheidet 
sich vom vorigen durch folgende Abauderungen. An Stelle del' genuteten 
Stange C ist eine mit T -formigem Querschnitte in Anwendung gekommen. 
FemeI' ist del' Kolben 1 mit einer besonderen Fiihrungsstange f versehen, 
die in del' Hulse h gleitet. Hierdurch wird eine seitliche Beanspruchung 
verhiitet. 

A 

Fig. 668. 

U berhaubohrmaschine von Rosenkranz. 

e 
~ 

I 

Bohrapparat von Munscheid (Fig. 669). Die Bohrstange s wird 
mit del' Buchse b durch Einstecken von Splinten fest verbunden, wozu 
in kleinen Abstanden in del' Bohrstange Bohrungen vorgesehen sind. 
Mit del' Buchse b sind die Bohrknarren k durch Nut und Feder fest ver
bunden, wodurch die drehendeBewegungauf dieBohrstange s ubertragen 
wird. Zum Vorschube ist uber die Stange seine Buchse h uberge
schoben, die sich mit ihrem unteren Ende 1 in einer zweiten Buchse f 
teleskopisch bewegen laBt. Innerhalb del' Buchsen lund fist eine starke 
Spiralfeder eingesetzt, die dul'ch Ineinanderschieben del' Buchsen 
ge~pannt wird. Letzteres geschieht mit Hilfe zweier an del' Fuhrungs
platte i befestigter Zahnstangen z, in die Ritzel r eingreifen. Die Ritzel 
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sitzen auf einer Welle mit den Handradem g, die mit Sperradem, in 
der Figur nicht sichtbar, versehen sind. Durch Drehen der Rader in 
Richtung des Pfeiles wird die Biichse 1 nach unten geschoben und dadurch 
die Feder gespannt. Zur besseren Fiihrung der Biichse h-l ist die 
Fiihrungsplatte i vorgesehen, welche die Fiihrungsstangen m umschlieBt. 
Hat sich die Feder im Laufe der Bohrarbeit entspannt, so muB die Biichse 
von neuem nach unten gezogen werden. Soli ein neues Zwischen-
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stuck eingeschaltet werden, so fangt man das Bohrgestange mit Hille 
einer Gabel ab, lost den Splint, der die Buchse b und die Stange s ver
bindet und kann nunmehr die Stange s ohne wei teres zurUckziehen. 

Der Bohrkopf ist kronenartig ausgebildet. Auf vier radiallaufenden 
Stangen sind auswechselbare Schneiden eingesetzt. Oberhalb befindet 
sich ein Spiralbohrer zum Vorbohren. 

Bohrapparat von Pelzer (Fig. 670). Wahrend bei den bisherigen 
Bohrapparaten dieser Gruppe ein Spannen der Vorschubfeder von Hand 
erforderlich war, ist dies bei dem Apparate von Pelzer in FortfaIl ge
kommen; auch dieser Arbeitsvorgang wird von der Maschine selbst auto
matisch geregelt. Um dies zu erreichen, ist folgende Einrichtung ge
troffen: Eine mit Nut versehene Spindel e wird durch Knarren i in 
drehende Bewegung versetzt. Die Spindel bewegt sich sodann durch 
eine zweiteilige Schraubenmutter, welche auf einer Buchse aufruht. 
Diese Buchse ist in dem Hauptrohre f eingelassen und geflihrt. Unterhalb 
der Buchse liegt um die Spindel eine Spiralfeder. 1st nun die Mutter 
geschlossen und mit Hille einer Flugelschraube mit der Buchse fest 
verbunden, so wird bei der Bohrarbeit die Spindel auch eine fort
schreitende Bewegung erhalten. Wird der Druck des Bohrkopfes auf 
die Bohrlochssohle zu stark, so druckt die Mutter die Buchse nach unten 
und preBt die Feder allmahlich stark zusammen. 1st die Pressung so 
weit vorgeschritten, daB die Mutter auf dem Hauptrohre f aufliegt, 
also ein weiteres Spannen der Feder nicht mehr moglich ist, so braucht 
die zweiteilige Mutter nur gelUftet zu werden und der Vorschub erfolgt 
unabhangig von der drehenden Bewegung der Spindel infolge des 
Spannungsausgleiches der Feder. BeimEinsetzen eines neuen Zwischen
stuckes fangt man dasBohrgestange mit Hilfe einerGabel k ab, ofinet die 
Mutter und lost auch die Flugelschraube. Die Spindel hat sodann £reie 
Bahn und laBt sich zuruckziehen. Das Hauptrohr wird durch die 
Spreizen m gegen die StoBe fest verstrebt. 

II. Uberhaumaschinen fiir harteres Gestein. 
Die Bedingungen, welche an eine Vberhaumaschine fUr harteres 

Gestein gesteIlt werden mussen, sind die namlichen, die bereits unter der 
Gruppe der Kohlenbohrmaschinen aufgezahlt worden sind. Der wesent
liche Unterschied in der Bauart der Maschinen dieser zweiten Abteilung 
von denen der ersteren liegt in der be:ieutend kraftigeren Bauart; der 
Druck auf den Bohrkopf muB naturgemaB ein bedeutend groBerer sein, 
und die Regulierung desselben muB moglichst automatisch erfolgen. 
Durch die geringste Mehrbeanspruchung des Bohrgestanges wu.rden bei 
den hohen Knickbeanspruchungen leicht Bruche auftreten. Auf der 
anderen Seite brachten aber auch in Anbetracht des Bestrebens, die 
Maschine moglichst leicht und einfach zu bauen, zu groBe Gewichte 
starker profilierter Bohrstangen eine nutzbringende Anwendung infolge 
zu vieler Arbeitskrafte in Frage. Die Bohrkrone muB selbstverstandlich 
der Harte des Gebirges entsprechend gebaut werden. 
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Apparat von Wunderle (Fig. 
671a -c). Diese Maschine ist bereits 
seit einer Reibe von Jahren mit gutem 
Erfolge angewandt worden. Gleichsam 
die Seele der Maschine bildet die innere 
2 m lange hohle Bohrstange r. Dieselbe 
besitzt an ihrem unteren Ende 8 Klauen 
v, welche in entsprechende Vertiefungen 
der Spindel a eingreifen und hier durch 
die Verbindung von Bohrstange und 
Spindel herstellen. Unterhalb der Klauen 
v ist der Wasserwirbel h .aufgeschraubt, 
der mit der SpiilIeitung verbunden ist. 
Urn ein Drehen desselben infolge der 
Reibung :ou verhindern, ist er mit einem 
Gewichte Q (Fig. 671 b) beschwert, so daB 
der Schlauch stets ruhig hangt. Am 
oberen Ende ist in die Bohrstange ein 
Gewinde eingedreht, welches zur Auf
nahme der Druckplatte D und der StelI
mutter s, ferner zum Aufschrauben der 
Fiihrungsstange g dient. Die Fiihrungs
stange gist gleichfalls hohl und mit 
zwei diametralen Nuten versehen, in 
welche die Bohrratschen 0 eingelassen 
werden. Fiihrungsstange und Bohr
ratschen dienen zur Erzeugung der 
drehenden Bewegung. Die hohle 1,5 m 
lange Schraubenspindel a ist in der 
Mutter M, welche in den Querbalken L 
fest verlagert ist, gefiihrt. .An ihrem 
oberen Ende tragt sie einen konischen 
Ansatz k, der in die Schraubenbiichse t 
eingreift. Die Biichse t ist urn k frei 
drehbar und findet auf der Ring
flache i ein festes Widerlager. In 
der Biichse liegt die starke Kegel. 

b 
Fig. 671 a-c. 

c 
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Uberhaubohrmaschine von Wunderle (Osterreichische Zeitschrift fiir Berg. und 
Hiittenwesen 1889, Taf. X). 
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feder c mit rechteckigem Querschnitte. Dieselbe wird durch die Druckplatte 
D, welche ihre Ftihrung durch in Schlitzen der Biichse t gefiihrte Stangen d er
halt, in normaler Spannung gehalten. Die Muttern s und S1 dienen aIso lediglich 
zur Regulierung der Federspannung, indem bei ErschlafIung der Feder c mit 
Hilfe der Schraube S1 die Druckplatte D nach unten geschoben werden kann. 
Die Mutter s dient nur aIs Gegenmutter, urn ein Lockern von s) zu ver
meiden. 

Der Arbeitsvorgang der Maschine ist folgender: Die Feder c driickt die Platte D 
nach oben und zieht dadurch die Klauenkupplungen v der Bohrstange r in die 
entsprechenden Vertiefungen der Spindel a hinein. Hierdurch sind Spindel und 
Bohrstange fest verbunden, und es folgt die Bohrstange beim Drehen an den 
Knarren g der von der Mutter M an die Spindel a erteilten fortschreitenden Bewegung. 
Das Mall des Fortschreitens ist von der Gewindehohe der Spindel a abhangig. 
1st nun der Widerstand im Gestein geringer aIs der Druck, welchen die Schraube 
auszuiiben vermag, so wird nach jeder vollen Umdrehung derselben die Lochtiefe 
urn die Schraubenganghohe zunehmen; wird Druck und Widerstand gleich oder 
letzterer groller aIs ersterer, so wird hingegen die von der Schraube iibertragene 
Arbeit dazu verwandt, die Spiralfeder c iiber die anfangliche, ihr durch die Muttern 
s und S1 gegebene NormaIspannung weiter zu spannen, und dadurch die Feder 
durch die Druckplatte D zusammengeschoben. Dies hat zur Folge, dall gleichzeitig 
die Bohrstange r nach unten geschoben ,~ird. Von diesem Augenblicke an ist die 
Schraube a ganz aus dem Arbeitsvorgange ausgeschaltet; eine Vorwartsbewegung 
seitens der Spindel a und Mutter M findet aIso nicht mehr statt. Der Bohrer steht nun
mehr einzig unter dem direkten Drucke der Feder c, wahrend die Schraube a 
ruht. Erst wenn eine Entspannung der Feder c bis ungefahr zur NormaIspannung 
erfolgt ist, treten die Klauen v in ihre Kulisse ein; die Kupplung wird also von 
neuem in Funktion treten konnen. 1st die Schraube a ganz nach vorne vorge
schoben, so mull das Bohrgestange abgefangen, die Spindel zuriickgezogen werden 
und das Einsetzen eines neuen Zwischenstiickes kann erfolgen. 

Die Aufstellung der Maschine und die Ausftihrungsform des Bohrkopfes 
sind aus den Fig. 671 b, c ersichtlich. 

Aufbruchmaschine der Ruhrthaler Maschinenfabrik H. Schwarz (Fig. 672a 
bis c). Da selbst die sonst aullerst widerstandsfahigen Kegelfedern mit recht
eckigem Querschnitte nicht mehr geniigten, urn bei hartem Gestein einen geniigenden 
Druckausgleich zu bieten, und die starre Druckerzielung mitteIs SchraubenspindeI 
bei der wechselnden Beschaffenheit des Gesteins versagte, hat die Ruhrthaler 
Maschinenfabrik einen Apparat ersonnen, bei dem der Vorschub der Bohrkrone 
und der Druckausgleich auf hydraulischem Wege erfolgt. In dem gulleisernen 
Gehause e(Fig. 672) ist die Schnecke d verlagert, die in das Schneckenrad c eingreift 
und das Bohrgestange in Rotation versetzt. Der Antrieb erfolgt mitteIs Elektro
motors. Die Fiihrungsstal}ge f ist mit einer Nut versehen, die in einer entsprechenden 
Vertiefung des Kegelrades c spielt. Auf ihrem unteren Ende ist ein Plunger g be
festigt,. der sich in dem Kolben h bewegt und in der Stopfbiichse dgefiihrt wird. 
Mit Hilie einer kleinen hydraulischen Presse wird Wasser unter den Plunger 
eingeprellt, wodurch die Bohrkrone fest gegen das Gestein gedriickt wird. 

Bei den bisherigen Bohrmaschinen dieser Art war der Bohrkopf mit schaben
den Werkzeugen ausgeriistet, und zwar in Form von Meilleln. Wegen der auller
ordentlich schnellen Abnutzung derselben und wegen der haufigen Betriebs
unterbrechungen zwecks Auswechselns der Schneidwerkzeuge ist zu diesem Apparate 
~ine besonders sinnreiche Bohrkrone konstruiert worden, die den genannten 
t!beIstanden abhelfen soli. In dem Bohrkopfe a (Fig. 672 b, c) ist eine grollereAn
zahl Stahlrollen auf Bolzen drehbar verlagert. Auf der Peripherie dieser Rollen 
sind scharfe Zacken eingefrast. Durch diese sonderbare Ausgestaltung der Schneid
werkzeuge wiI"d nun erzielt, dall dieselben beirn Umlauf des Bohrkopfes nicht 
schleifen, sondern sich auf dem Gestein abrollen, wobei ihre Zacken sich infolge 
des hydraulischen Vorschubes des Bohrkopfes in das Gestein einschneiden. Die 
zwischen diesen Eindriicken entstehenden Gesteinsspitzen brechen bei dem weiteren 
Umlaufe der Bohrscheibe abo Man kann mitteIs des Bohrers demnach unter Ver
wendung geeigneten Druckes Gestein von beliebiger Harte abbohren, ohne dall 
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an den Bohrrollen eine nennenswerte Abnutzung auftritt. Der in der Mitte ent· 
stehende Kern wird durch eine Frasrolle weggearbeitet. 

Aufbruchmaschine del' Maschinenbauanstalt Hu m bold t (Fig. 6i3). Diese 
Maschine ist speziell dazu bestimmt, die Rollocher bei dem Braunkohlentagebau 
herzustellen. Ein einfachel' vertikal stehendel' Zylindel' 2 iibertl'agt die dl'ehende 

a b 
Fig. 672 a- c. 

Aufbruchmaschine der Ruhrtaler Maschinenfabrik H. Schwarz. 

Bewegung auf das Bohrgestange 3. Zu diesem Zwecke wird er durch ein Kegel. 
radgetriebe 10, das durch eine K1auenkupplung ausgeschaltet werden kann, von 
einem Elektromotor 13 angetrieben. Del' Zylinder ist zur Verminderung von 
Reibungsverlusten auf Kugeln gelagert. Das Bohrgestange ist an seinem unteren 
Ende mit einem in den Zylinder passenden Kolben 16 versehen und tragt an seinem 
oberen Ende die Bohrkrone 1, deren Durchmesser 600-800 mm betragt. Die 
Mitnahme des Bohrgestanges seitens des Bohrzylinders erfolgt durch zwei Keile, 
die in die Nut 17 eingreifen. Die Aufwartsbewegung des Bohrgestanges geschieht 
durch PreBol von 10-15 Atm., welches durch eine Pumpe unter dem Kolben in 
den Zylinder eingepreBt wird. 

Ban sen, Tiefbohrweseu. 31 
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Die Lange der einzeInen Bohrstangen ist der Zylinderhohe entsprechend 
gleich einem Meter. Dieselben werden miteinander durch Flanschen verbunden; 
diese Verbindung ist deshalb gewahlt, urn beirn Einsetzen eines neuen Gestanges 
den oberen Teil mit Bohrkopf auf einer Gabel, die auseinandergeklappt werden 
kann, auf den Flachen der Flanschen abzufangen. Diese Maschine ist auf dem 
Gruhlwerke bei Kierberg in Benutzung. 

c. Sicherheitsvorrichtungen beim Bohrbetriebe 
zum Verhiiten von plotzlichen Gas- und Wasset'

durchbriichen. 
Eingangs des Abscbnittes fiber Horizontal- und Geneigtbohren 

sind bereits die verschiedenen Zwecke angefUhrt worden, ffir welche die 
im erstenAbschnitte beschriebenen Maschinen benutzt werden. Handelt 
es sich lediglich darum, Stand wasser oder Gase anzubohren, sei es nun, 
um die GewiBheit zu erhalten, ob solche fiberhaupt vorhanden sind, 
oder sei es, um eine planmaBige Entwasserung oder Entgasung vor
zunehmen, so sind manchmal besondere Vorkehrungen zu treffen, 
um durch plotzliche Gas- oder Wasserdurchbriiche Menschenleben nicht 
zu gefahrden, wie auch die Grube selbst wegen zu groBer Gefahr auf 
langere Zeit schlieBen zu miissen. Bevor nun auf die diesbeziiglichen Ein
richtungen im einzelnen eingegangen werden solI, solI die Frage beant
wortet werden, wann derartige SicherheitsmaBregeln getroffen werden 
miissen, und wann die notigen Apparate bereit zu halten sind. Es 
sind hierbei an erster Stelle rein geognostische wie hydrologische Ver
haltnisse zu beriicksichtigen. 

Die atmosphiirischen Niederschlage dringen in den Erdboden ein 
und treten teils wieder dort, wo sie durch wasserundurchlassige Schichten 
aufgehalten werden, als Schicht-, Dberfall- oder Spaltquellen auf, teils 
verlieren sie sich weiter in das Erdinnere und erganzen dort das durch 
die Erdwarme verdunstete oder durch chemische Vorgange aufgebrauchte 
Grundwasser. Wie tief sich die Grundwasser nach unten hin verlieren, 
hangt einerseits von der petrographischen Beschaffenheit des Gesteins, 
andererseits von dessen tektonischem Aufbaue abo Was die petro
graphische Beschaffenheit des Gesteins angeht, so ist ffir uns die Wasser
durchlassigkeit maBgebend .. Die Gesteine lassen sich hiernach in drei 
Gruppen teilen, namlich in 

1. vollstandig wasserundurchlassige Gesteine, 
2. wasserdurchlassige Gesteine und 
3. Gesteine, die eine gewisse Menge Wasser absorbieren, aber 

kein solches weiter durchsickern lassen. 

31* 
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Tabelle iiber das Wasseraufnahmevermogen von Gesteinen nach 
Ermittelungen der technischen Versuchsanstalten zu Berlin. 

Nr·1 Gestein I
s ez. Gew.1 wasse~?,ufn~hme-I 

p vermogen ill % Bemerkungen 

1 Granit 2,66 0,62 
2 Syenit 3,06 0,47 
3 Diabas 2,99 0,40 
4 Griinstein 2,77 0,36 
5 Porphyr 2,58 0,71 nicht durchlassig 6 Melaphyr 2,69 0,47 
7 Phonolit 2,47 0,72 
8 Basalt 2,21 0,40 
9 Quarzit 2,49 0,56 

10 Dolomit 2,60 0,40 
11 Grauwacke 2,57 0,76 
12 Kieselschiefer 2,46 0,97 

} wenig durchliissig 13 Tonschiefer 2,72 0,82 
14 Kohlensandstein 2,45 1,68 
15 Kalkstein 2,35 2,12 I durchliissig 16 Muschelkalk 2,38 2,17 
17 Sandstein 2,08 6,30 

Die unter Gruppe 1 fallenden Gesteine werden gleichsam die Sohle 
ffir die Grundwasser bilden, wahrend die unter Gruppe 2 gehorigen 
Gesteine so viel Wasser aufnehmen, bis ihre Poren bis zum Grund
wasserspiegel hin gefullt sind. Handelt es sich darum, derartigeSchichten 
festen Gebirges zu durchbohren, so werden unter normalen Verhaltnissen 
keine Schutzvorrichtungen zur Verhutung von Wasserdurchbriichen 
erforderlich sein; denn das Wasser wird, nachdem die Schicht angebohrt 
ist, infolge der erheblichen FlieBwiderstande und der relativ kleinen 
Oberfiache des Bohrloches - relativ klein im Vergleich zu Sch1ichten 
oder Strecken - nur in kleinen Mengen austreten. Anders dagegen ist 
es, wenn die wasserdurchlassigen Schichten aus verschiedenartigen 
Sanden aufgebaut sind. Hierbei sind unter allen Umstanden Vorsichts
maBregeln zu trefien, da die feinen Sande von dem Wasser mitgerissen 
werden und so zu Schlammausbruchen fUhren. 

Ein groBer Teil der atmospharischen Niederschlage dringt jedoch 
durch rissige und kliiftigeSchichten in groqereTiefen ein und staut sich, 
sobald es von undurchlassigem Gestein ganz umgeben ist. Hat man 
es also mit wasserundurchlassigem, aber stark kliiftigem Gestein zu tun, 
so ist auBerste Vorsicht am Platze, da die in den Spalten angehauften 
Wassermengen unter hohem Drucke stehen und mit groBer Gewalt 
durchbrechen. 

In gleichem MaBe gefahrlich wie die in Spalten vorhandenen 
Standwasser sind solche, welche sich in alten verlassenen Grubenbauen 
angesammelt haben. In friiheren Jahrhunderten verfolgten die Berg
leute die Lagerstatten gem Einfallen nacho Nahmen die Grubenwasser 
aber mit zunehmender Tiefe uberhand, so daB man ihnen mit den da-
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maligen Pumpwerken nicht mehr gewachsen war, so verlieB man den 
Bau und setzte an einer benachbarten Stelle einen neuen Schacht an. 
Die so verlassen~n Gruben haben sich inzwischen mit Wasser gefiillt und 
bieten dem heutigen Bergbau dadurch groBe Gefahrenquellen, als beim 
Annahern an einen solchen das trennende Mittel plotzlich bricht und 
die Wassermassen sich in die Grube ergieBen. Schon manches Berg
werk ist dieser Ursache zum Opfer gefallen. Um einer derartigen Gefahr 
zu entgehen, dienen auch die Sicherheitsbohrungen, die es erlauben, die 
Wasser in gefahrloser Weise abzuzapfen. 

Sollie 

Fig. 674. Fig. 675. 
Anordnung von Vorbohrlochern zwecks Anbohren etwa vorhandener "Vasser

sacke (aus Gliickauf 1909, Seite 618). 

Speziell im Steinkohlenbergbau ist es eine neue Hauptpflicht der 
Betriebsleitung, plotzliche Gasausbruche zu vermeiden. Nach der 
Arnouldschen Theorie sind in porosen Partien gasr~icher Kohle manch
mal Gase unter so hoher Spannung enthalten, daB beim Heranriicken 
der Grubenbaue die Gasspannung die Gbflteinsspannung des noch an
stehenden Zwischenmittels ubertrifft und die Zwischenmittel dem Drucke 
der expandierenden Gase weichen mussen. Der sich hierbei in gewaltiger 
Menge entwickelnde Kohlenstaub in inniger Vermischung mit den 
Gasen fUhrt zu den gefahrlichsten Explosionen und den damit haufig 
verbundenen Grubenbranden. Um sie zu verhuten, dient eine plan
maBige Entgasung der unverritzten Flozteile. Beim langsamen Vor
rucken des Abbaues wird die Entgasung in den meisten Fallen selbst
~atig erfolgen, da die Gase durch die zahlreich freigelegten KlUfte und 
Schlechten des Gebirges langsam entweichen konnen. Bei dem heute 
aber sehr verbreiteten Schnellbetriebe muB dieser Entgasung noch durch 
geeignete V orbohrung nachgeholfen werden und dies bei sehr stark 
gasreicher Kohle auch durch Zuhilfenahme von Sicherheitsvorrichtungen. 

Ist uber die Lage der Wassersacke wie uber ihre Yerbreitung und 
Ausdehnung nichts Genaueres bekannt, so wird es erforderlich sein, 
mehrere Untersuchungsbohrlocher nach verschiedenen Richtungen hin 
zu bohren. Eine bewahrte Anordnung solcher Vorbohrlocher geht aus 
Fig. 674u. 675 hervor (Gluckauf 1909, S. 618). Es ist hierbei folgender
maBen zu verfahren: 

1. vor dem Orte die Bohrlocher. a parallel mit der Streckenachse 
und 4 FuB voneinander, das Bohrloch b bei der Firste schrag nieder, 
das Bohrloch c bei der Sohle schrag aufwarts, 
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2. an der Firste selbst schrag aufwarts, 
3. an del' Sohle selbst schrag abwarts, 
4. an den KohlenstoBen in del' Richtung des Einfallens zu bohren. 
Die Tiefe der Bohrlocher ist stets so zu wahlen, daB dieselben nach 

erfolgter Tagesleistung im Auffahren del' Strecken noch 1,5-2 m im 
festen Gestein, in del' Kohle dagegen 4-5 m vorauf sind. Del' Durch
messer des Bohrers muB moglichst gering gewahlt werden. 

Fig. 676. 

Anordnung del' Bohrlocher zwecks Entgasung del' 
Kohle (aus Demanet, Del' Steinkohlenbergbau). 

Handelt es sich urn die 
ErschlieBung von Stand
wassern in Kohlenberg
werken, so kann von einer 
systematischen V orbohrung 
in den Abbaufeldern selbst 
abgesehen werden, wenn 
bei den Aus- und Vorrich
tungsarbeiten etwa vor
handene Standwasser ab
gezapft worden sind. 

Fur Vorbohrungen 
zwecks Entgasung del' 
Kohle gibt . Fig. 676 ein 

. geeignetes Schema wieder. 
Bei samtlichen V 01'

bohrungen diesel' Art ist 
fUr die Sicherheit del' 
Arbeiter die groBte Sorge 

zu tragen. Widerstandsfahiger Ausbau, freie Wege zur event. Flucht 
und gute Beleuchtung del' Rettungswege sind stets unbedingt er
forderlich. 

Die bei den Vorbohrungen auf Gas odeI' Wasser verwandten Sicher
heitsapparate bestehen neuerdings nul' noch aus Zwischenaggregaten, 
die einen dichten AbschluB des Bohrloches ermoglichen, urn die Gase 
odeI' Wasser gefahrlos abzapfen zu konnen. Zur Bohrarbeit selbst konnen 
bei solchen Vorrichtungen beliebige Bohrmaschinen verwandt werden. 
Nur bei del' alten Harzer Vorbohrmaschine von Friedrich sind Bohr
maschine und Sicherheitsaggregat eng miteinander verbunden. 

Bohrmaschine von Friedrich (Fig. 677 a, b). Eine Biichse b wird mit 
ihrem vorderert Ende wasserdicht in das Gestein eingelassen und gegen dasselbe 
zur Verhiitung eines Herausschleuderns fest verstrebt. In die Biichse ist nach unten 
ein Rohrstutzen r mit Ventil eingelassen, der ein Ablassen der Wasser gestattet. 
Nach hinten ist die Biichse mit einem durchbohrten Deckel abgeschlossen, durch 
welchen die Bohrstange a hindurchgeht. Innerhalb derBiichse hat die Stange einen 
konischen Zapien, welcher durch den hydrostatischen Druck des erbohrten Wassel'S 
in einen ebenso geformten, in den Deckel eingeschliffenen Sitz gedrangt wird 
und uadurch dem Wasser den Ausgang nach hinten versperrt. Eine derartige Ab
dichtung del' Bohrlocher mit Hilfc konischer Zapien ist sehr wirksam und 
gegeniibel' Stop£biichsen bedeutend billiger, erschwert dagegen erheblich das Ein
setzen neuer Bohrer, da zu diesem Zwecke der Deckeljedesmalabgeschraubt werden 
mull. Der eigentliche Bohrmechanismus besteht aus einem zweiarmigen Hebel d, 
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del' bei f seinen Drehpunkt hat und auf del' rechten Seite durch einen Gewichts
kasten h beschwert ist. Mit diesem Hebel ist ein nach oben gerichteter Balken g 
fest verbunden, del' an seinem oberen Ende mit einer Gabel versehen ist, die 
wiederum in die Zwischenraume del' auf dem hinteren Ende del' Bohrstange auf-

d 

Fig. 677 a, b. 

Bohrmaschine von Friedrich. 

Fig. 678. 

Fig. 679. 

Sicherheitsbohrvorrichtung aus dem Wurmrevier hei Aachen 
(Gliickauf 1909, S.619). 

gestauchten Wulste c eingreift. Del' Hebel d wird bei del' Bohrarbeit an seinem 
hinteren Ende niedergedriickt, losgelassen und fallt dann durch das Gewicht h 
in seine alte Lage zuriick, wobei del' StoB durch die Gabel auf den Bohrer iiber
tragen wird. 

Die ganze Bohrvorrichtung laI3t sich wohl iiberall mit geringen Mitteln 
herstellen, kann jedoch hinsichtlich der Leistung nicht mit mechanischen Bohr
vorrichtungen in Wettbewerb treten. 
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Sicherheitsbohrvorrichtung im Wurmrevier bei Aachen. Diese 
in genanntem Bergreviere benutzte Sicherheitsbohrvorrichtung ist ihrer 
Konstruktion nach ziemlich gleichartig mit del' vorher beschriebenen 
von Friedrich, nul' daB die eigentliche Bohrarbeit bei diesel' neuen Ein-

Fig. 680 a, b. 

Sicherheitsbohrvorrichtung zum Anzapfen alter Grubenbaue (aus Versuche 
und Verbesserungen i. J. 1892). 

rich tung sowohl von Hand wie auch unter Verwendung von Bohr
maschinen geschehen kann, also eine eigens vorgesehene Bohrvorrichtung 
fortfallt . (Gluckauf 1909, S. 619.) Das Rohr aa wird, wie Fig. 678, 679 
es zeigen, auf eine gewisse Lange in das Gestein eingelassen und mit 
Zement gegen dasselbe abgedichtet. Um ein Herausschleudern des 
Rohres zu vermeiden, ist ein mit dem Rohre fest verbundener Kranz 
vorgesehen, welcher gegen zwei in die StoBe eingebuhnte Spreizen bb 
anliegt. Abdichtungs- und AbfluBvorrichtungen sind die namlichen 
wie die bei del' Maschine von Friedrich. 

Die nun folgenden Sicherheitsbohrvorrichtungen unterscheiden 
sich von den vorherigen im wesentlichen durch die Art der Dichtung 
zwischen Sicherheitsvorrichtung und Bohrer; dieselbe geschieht nunmehr 
mit Hilfe von Stopfbuchsen. 
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Figur 680a, b veranschaulichteine Vorrichtung, diespeziell zum An
bohren von alten Bauen, SumpfquerschHigen und dergleichen geeignet 
ist. In einen starken doppeltkeilformigen Damm aus Klinkern ist das 
Rohr A eingelassen, welches mit Ringen versehen ist, die als Widerlager 

Fig. 681-

Sicherheitsbohrvorrichtung zum Anzapfen alter Grubenbaue von Feodor Siegel 
(aus Gliickauf 1899, Tafel 5). 

gegen das Mauerwerk dienen. Dieses Rohr ist vorn mit einer Stopf
buchse abgeschlossen, durch welche der Bohrer der stoBenden B6ru
maschine c hindurchgeht. Die Abdichtung des Bohrers innerhalb der 
Buchse geschieht in der Weise, daB eine Kautschukliderung durch Druck
wasser aus der Leitung f fest gegen die Bohrstange gedruckt wird. Der 
groBe Schieber adient zum SchlieBen der Rohre A beim Wechseln der 
Bohrer. Der Bohrer muB zu diesem Zwecke so weit zuruckgezogen 
werden, daB seine Schneide sich in dem Raume b zwischen Schieber a und 
Stopfbuchse befindet. Sodann wird der Schieber a geschlossen, die Stopf
buchse gelost, und der Bohrer kann nunmehr vollends herausgezogen 
werden. Ein zweites Ventil h dient ·zum Ablassen des Spiilwassers 
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wahrend des Bohrbetriebes wie zum Abzapfen der erbohrten Wasser
sacke. Ein Herausschleudern des Bohrers ist durch die Verbindung mit 
der fest verspreizten Bohrmaschine nicht moglich. 

Eigentumlich ist die Bohrvorrichtung, welche von Feodor Siegel, 
SchOnebeck, ersonnen ist (Fig. 681). Die drehende Bewegung, betatigt 

Fig. 682. 

Sicherheitsbohrvorrichtung von Burnside (The mechanical Engineering 
of Collieris by Futers). 

entweder von Hand aus mit Hilfe des Kurbelrades r oder direkt durch 
Motorantrieb, wird durch einKegelradgetriebe und FUhrungssti£te, die in 
einem Schellenband auf- und abwarts gleiten konnen, auf das mit dem 
Schellenbande fest verbundene Bohrgestange ubertragen. Del' erforder
liche Druck der Bohrkrone gegen das Gestein, und damit gleichzeitig 
verbunden der Vorschub des Gestanges, geschieht mit Hille einer am 
unteren Ende des Bohrgestanges be£estigten Traverse 1 und von Ge
wichten; diese hangen an uber Rollen laufenden Ketten und ziehen 
die Traverse nach oben. Zur WasserspUlung dient ein unten am Bohr
gestange mit Drehkop£ s angeschlossener Schlauch. 

Allen bisherigen Einrichtungen haftet der Nachteil an, daB der 
wasserdichte AbschluB des Ventilrohres an das Gestein mit zeitraubenden 
Arbeiten verbunden ist, sei es durch Zementieren, Herstellung eines 
Mauerwiderlagers, Betonpfropfens und dergl. Dieser Dbelstand falit 
bei del' Einrichtung von Burnside (Fig. 682) fort. (The mechanical 
Engineering of Collieries by Futers, Bd. 1, S.26.) Zu diesem Zwecke 
wird in ein Vorbohrloch von groBerem Durchmesser eine Metallbuchse 
eingelassen, die aus 4 Keilstucken zusammengefUgt ist. Zwei derselben 
sind mit Zugspindeln versehen, welche mit Hilfe von Schraubenmuttern, 
die gegen einen festen Flansch anliegen, vorgezogen werden konnen. 
Gegen die Vorderseite dieses Flansches liegen die beiden losen Keil
stucke an, so daB bei dem Ruckwartszug der Zugkeile die losen nach 
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vorne geschoben werden. Diese drucken hierbei auf einen Metallring, 
del' wiederum den Druck auf eine Kautschukscheibe ubertragt, die clnrch 
diesen Vorgang fest gegen das Gestein angedri.'Lckt wird und somit 
einen wasserdichten AbschluB sichert. Die Fortsetzung des Druck
flansches bildet eine Rohre, welche mit einem Manometer, AbschluBhahn, 
zweiteiliger Stopfbuchse,Absperrschie ber und Fuhrungs buchse ausgerustet 
ist. Die zweiteilige Stopfbuchse dichtet eine Kolbenstange gegen den 
hinteren Teildes Rohres wahrend des Bohrbetriebes ab, wahrend diehintere 
Fiihrungsbuchse geliiftet bleiben kann. Diese Anordnung ist wegp,n des 
starken VerschleiBes des Dichtungsmaterials, welches im vorliegenden 
Faile Kautschuk ist, gewahlt; ein Anziehen der Druckspindeln mit Hilfe 

a 
der Handrader erlaubt ein bequemes An
drucken des Dichtungsmaterials. Beim 
Auswechseln der Bohrer oder Einsetzen 
neuer Bohrgestange zieht man die hintere f?
Fiihrungsbuchse fest an, lost die zweiteilige 
Stopfbuchse und zieht den Bohrer bis 
hinter den Absperrschieber zurUck. So
dann schlieBt man den letzteren und kann 
den Bohrer gefahrlos herausziphen. Diese 
Einrichtung solI sich in Amerika gut be
wahrt haben und einen flotten Betrieb 
erlauben. 

D. Hilfseinrichhmgen. 
Bei den samtlichen Horizontal- und 

Geneigtbohrungen sind im Laufe der 
Zeit verschiedene Hilfseinrichtungen an
gewandt worden, die an dieser Stelle auch 
noch kurz besprochen werden sollen. 

b 

71" 

c d 

Fig. 683 a-d. 

Die wichtigsten dieser Einrichtungen 
erstrecken sich auf einen wasserdichten 
VerschluB del' Bohrlocher fur den Fall, daB 
sich unvorhergesehene Wasserdurch
bruche wahrend des Bohrbetriebes ein
stellen, oder wenn eigens zum Zwecke 
der Entwasserung oder Entgasung herge
stellte Bohrlocher abgedichtet werden 
sollen. Die in der Praxis bewahrten 
Methoden finden wir im Gluckauf 1902, 
S. 1045 zusammengestellt. 

Vorrichtung zurn Abdichten VOll 

Bohrlochern (Gliickauf 1902, 
S.1045). 

Sollen nur geringe Wasserzuflusse abgedammt werden, so bedient 
man sich sogenannter Zementpatronen. Dieselbe bestehen (Fig. 683a,) 
aus einem Zylinder aus vollkommen trockenem guten Pitchpineholz, 
uber welchem die in Wachspapier oder Darm eingehiillte Zementmasse, 
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bestehend aus gleichen Teilen Zement und feinem Ziegelsteinschrot 
befestigt ist. Um die 50-60 cm lange Patrone vor vorzeitiger Beschadi
gung beim Einbringen in das Bohrloch zu schiitzen, ist in der Mitte der 
Patrone ein Holzstabchen und auf demselben ein Hiitchen angebracht. 
Unter den Holzzylinder wird ein mit Widerhaken versehener Rundkeil 
geschoben, die Patrone vorsichtig auf dem Gestange in das Bohrloch ge
fiihrt und sodann festgekeilt. Durch das Eintreiben des Keiles bricht 
dasHolzstabchen in der Patrone entzwei, die Umhiillung platzt, die Beton
masse mischt sich lliit dem Wasser in dem Bohrloch und wird durch den 
auseinandergetriebenen Holzzylinder festgepreBt. Man laBt das Gestange 
so lange unter der Patrone, bis der Zement etwas abgebunden hat. 

Nachdem in gleicher Weise mehrere Zementpatronen eingebracht 
sind, werden unter denselben noch einfacheKeile aus trockenenPitchpine
holz eingestampft. 

1st der WasserzufluB in dem Bohrloch sehr stark, so wird derselbe 
zunachst dadurch vermindert, daB mehrere einfache Holzkeile, welche 
an den AuBenseiten mit Auskehlungen versehen sind (siehe Fig. 683b), 
eingestampft werden. Die ersten derartigen Holzkeile sind etwa 20 
bis 30 cm, die folgenden bis zu 50 cm lang. Damit die Holzpfropfen 
sich nicht in zwei Halften teilen, sondern durch den eisernen Rundkeil 
gleichmaBig auseinandergepreBt werden, sind sie an mehreren Stellen 
eingerissen. Die trockenen Holzzylinder quellen infolge des Keilens 
und der Wasseraufnahme an den Bohl'lochswandungen fest und sperren 
das Wasser, welches anfangs durch die Auskehlungen an den ersten 
Pfropfen in stets geringer werdender Starke austreten konnte, so weit 
ab, daB das Dichtungsstiick (Fig. 683 c), eingebracht werden kann. Dies 
hat eine Gesamtlange von ungefahr 1,5 m; der obere Rundkeil ist mit 
Moos umwickelt, welches sich an die Bohrlochswandungen pressen solI, 
und die drei ineinander greifenden Holzkeile werden durch die beiden 
Eisenkeile in- bzw. auseinander getrieben. Bei auBerordentlich starken 
Wasserzufliissen miissen mehrere dieser Dichtungsstiicke eingestampft 
werden, ehe man den eigentlichen Dichtungspfropfen einfiihren kann, 
dessen Einrichtung und Wirkungsweise ohne weitere Erklarung aus 
Figur 683d zu erkennen ist. Zur Sicherheit werden unter diesem 
Dichtungspfropfen noch eine oder mehrereZementpatronennach Fig. 683a 
sowie Holzpfropfen festgestampft. 

Nach den beschriebenen Methoden hat man auf Zeche Deutscher 
Kaiser Bohrlocher mit Wasserzufliissen bis zu 1000-1200 Liter pro 
Minute vollkommen sicher abgedichtet. 

Andere Hilfseinrichtungen zielen darauf hin, die Abweichung des 
Bohrloches von der eigentlichen Richtung, die bei Horizontal- und 
Geneigtbohrungen durch die Durchbiegung des Gestanges hervorgerufen 
wird, zu beseitigen. Als wirksamstes Mittel hierzu ist allerdings voll
standige Verkleidung des Bohrloches zu nennen. Bei den meisten Schiin
bohrungen in harlem Gestein fallt dies jedoch wegen der unniitz hohen 
Kosten fort. Man ist daher dazu iibergegangen, das Bohrgestange 
oder Kernrohr nur auf eine gewiBe Lange am auBersten Ende mit einem 
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Fiihrungsrohr zu umgeben, das del'art mit dem Gestange vel'bunden 
wird, daB dasselbe lediglich die fortschreitende, nicht aber die drehende 
Bewegung mitmacht. Figuren 684 a, b zeigen eine derartige Einrich-

a 

b 

Fig. 685. 

Vorrichtung zum Messen der Richtungsabweichung 
schrag aufwarts gerichtcter Bohrlocher. 

Fig. 684 a, b. Fig. 686. 

Fuhrungsrohr der "AII- Vorrichtung zum Messen der Richtungsabweichung 
gemeinenSchiirfgesellschaft schrag abwarts gerichteter Bohrlocher. 

m. b. H. zu Dusseldorf. 

tung, die del' Allgemeinen Schiirfgesellschaft m. b. H. zu Dussel
dorf patentiert ist. Hierbei ist ein Kernrohr a an seiner AuBenfiache in 
gewissen Abstanden mit ringformigen Wulstansatzen m versehen. Das 
dasselbe umgebende Fiihrungsl'ohr b ist dagegen mit nach innen zeigenden 
Bundansatzen n ausgeriistet. Zwischen diesen Ansatzen m und n sind 
Kugellager g eingeschaltet, die dazu dienen, ein leichtes Drehen des Kern-
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rohres a im Fiihrungsrohre b zu bewirken. Zur vorderen FUhrung des 
Kernrohres a ist zwischen dem Ietzten Bund 0 des Fiihrungsrohres b 
und einem Gegenring f gieichfalls ein KugelIager e eingebaut. Vor dem 
Gegenring fist die Bohrkrone c an dem Kernrohr a befestigt. Am hinteren 
Ende des Fiihrungsrohres ist ein StoBring k eingeschraubt, welcher eine 
Verschiebung des Kernrohres im Fiihrungsrohre verhindert und eine 
V orwartsbewegung des Fiihrungsrohres ermoglicht. Zwischen dem 
Verbindungsgestange d und dem StoBring kist abermals ein KugelIager 
eingeschaltet; somit ist das Kernrohr a auf seiner ganzen Lange im 
Friihungsrohre b drehbar gelagert. Wahrend des Bohrens wird die Um
drehung vom Bohrgestange mittels des Verbindungsstuckes d auf das 
Kernrohr a und durch letzteres auf die Bohrkrone c ubertragen. Das 
auBere Schutz- oder FUhrungsrohr b macht die drehende Bewegung des 
Kernrohres a nicht mit, sondern wird stetig nur vorwarts geschoben. 
Da das Rohr b nur um ein ganz geringes kieiner ist als die Bohrkrone, 
so wird eine genaue FUhrung der Krone im Bohrioch bewirkt. Um der 
Spulung einen ungehinderten Ruckweg zu bieten, ist das Rohr b an 
seinem auBeren Umfange mit Langsnutcn y versehen. 

Endlich sei noch auf die Einrichtungen hingewiesen, die zum Messen 
der Bohrlochsabweichung aus der vorgeschriebenen Richtung dienen. 
Die bei VertikaIbohrungen in Anwendung kommenden Bohriochsneigungs
messer sind bereits auf S.426ff beschrieben. " Zum Messen der Richtungs
abweichungen bei schrag aufwarts oder abwarts gerichteten Bohriochern 
sind foigende der Gewerkschaft Burbach patentierte Methoden zu 
empfehien. 

a) Bei aufwarts gerichteten Bohrlochern" (Fig. 685). 
Eine einfache, am aufiersten Ende geschiossene Rohre wird mit 

Wasser gefulIt und an ihrem unteren Ende mit einem Maximum-Mano
meter verbunden. Diese Rohre wird sodann in das Bohrioch bis zur 
Bohriochssohle eingeschoben und die Druckhohe h in Millimeter Wasser
saule gemessen. Ergibt die Messung h mm und ist die Hache Lange des 
Bohrioches 1 mm, so erhalten wir den Richtungswinkel aus der einfachen 
Beziehung: 

. h 
sIn. OC = -1-

SolI nun h einen bestimmten Wert erhalten, so ist der auf Grund der 
Messung und Rechnung gefundene Wert mit dem' geforderten Werte 
einfach zu vergleichen. 1m alIgeIl).einen wird der gemessene Winkel in
folge der Gestangedurchbiegung kleiner sein ais der veriangte. 

b) Bei abwarts gerichteten Bohriochern (Fig. 686). 
Da~ Bohrioch wird ganz mit Wasser geffilIt und das Maximum

Manometer an einer Schnur in das Bohrioch eingelassen. Den" Winkel 
bestimmt man in der gieichen Weise wie vorhin. 
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Zweiundzwanzigster Teil. 

Nichtftindige Bollrlocher. 
Von Diplom-Bergingenieur Hans Bansen. 

Bei der Bearbeitung benutzte Literatur. 

Tec1!:.1en bu rg: . Die Ausniitzung nichtfiindiger Bohrliicher zu Mineralquellen. 
Osterreichische,.Zeitschrift fiir Berg- und Hiittenwesen 1906, Nr.46, 47. 

Tecklenburg: Uber Gewinnung elektrischer Energie aus Tiefbohrlochern. 
Berg- und Hiittenmannische Rundschau, IV. Jabrg., Nr.3. 

Die Verwendung del' natiirlichen Hilfsquellen in den Vereinigten Staaten Nord
amerikas und die zukiinftigen Quellen der Kraft. Der Bergbau, XXIII. Jahrg. 
(1910), Nr.20. 

Das Torpedierell von Bohrlochern ... Tiefbohrwesell 1910, Nr. 14. 
Dr. A. M. Das "Torpedierell" von Olquellen in den Vereinigten Staaten. Deutsche 

Bergwerkszeitung 1910, Nr. 194. 

A. Das Torpe{lieren. 
Wenn man mit ciner Bohrung das gesuchte Mineral nicht gefunden 

hat, so wird das Bohrloch meistens aufgegeben. Man zieht dann die 
Rohren, urn him'von so viel zu retten, als moglich ist, und llWt das Bohr
loch zu Bruche gehen. Handelt es sich um Bohrungen auf 01 oder Wasser, 
so kann man zunachst noch einen Versuch mit dem Torpedieren machen, 
d. h. man erweitert das Bohrloch an einer bestimmten Stelle mittels 
Sprengung, odeI' man reiDt dadurch imGebirge Kliifte auf, auf denen die 
Fliissigkeit dem Bohrloche zustromen kann. Durch dieses Verfahren 
sind schon sehr haufig Bohrlocher ergiebig gemacht worden, die schein bar 
kein 01 angetrofien hatten, odeI' man hat die Ergiebigkeit von Olquellen, 
die im Versiegen begriffen waren, auf lange Zeit wieder gesichert. Das 
Torpedieren ist ferner verwendbar, urn Hindernisse zu beseitigen, die 
sich dem Bohrbetriebe entgegenstellen, wie z. B. im Gebirge einge
schlossene Baumstamme, vVurzeln, Gesteinsblocke, abgebrochene MeiBel 
und dergleichen. 

Ais Sprengstofi verwendet man Nitroglyzerin; doch kommen auch 
andere Sprengstofie zur Anwendung wie Pulver- und Wetter-Dynamite 
(Grisoutite); diese letzteren werden namentlich benutzt, wenn zu be
ftirchten steht, daB im Bohrloche explosible Gase vorhanden sind, die 
bei der Sprengung entziindet werden und zu Bohrlochsbranden Ver
anlassung geben konnen. 

Das Torpediercn -.v-urde zum erstenmal von dem amerikanischen Obersten 
E. Roberts am 2. Januar 1865 in der Bohrung Ladieswell bei Titusville versucht; 
der hierbei verwendete Torpedo war eine mit SchieBpulver gefiillte .~innbiichse. 
In den folgenden J ahren erzielte man mit dem Torpedieren von Olbohrungen 
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derartig gute Erfolge, daB dieses Verfahren von da ab regelmaBig angewendet 
v,ird. Del' fast durchweg gebrauchte Sprengstoff ist das Nitroglyzerin; es wird 
auf den amerikanisehen Bohrungen an Ort und Stelle hergestellt, weil bei den 
sehleehten ZufahrtstraBen del' Transport zu 'gefahrlich ware. Man verfertigt es 
aus 1700 Teilen Salpetersaure, die man mit 124 Teilen Glyzerill mischt. Die 
:Misehung erfolgt in einem groBen GefaB, das "ie ein ButterfaB aussieht und zur 
Beobaehtung del' Temperatur oben mit zwei Thermometern versehen ist. Zuerst 
wird die Saure hineingegossen, und dann setzt man das Glyzerin unter stetigem 
Umriihren immer nul' in kleinen Mengen zu, damit die Temperatur nieht zu hoch 
steigt; aus demselben Grunde wird das MisehgefaB in Eis gepaekt odeI' in kaltes 
Wasser gesetzt. Die Temperatur darf niemals iiber 32° C steigen. Dieses lVIiseh
gefaB steht iiber einem Tank mit Wasser, in den man das fertige Nitroglyzerin 
dureh ein Bodenventil laufen laBt, urn es zu waschen, d. h. urn die liberlliissigc 
Saure zu entfernen. 

Aus diesem Tank kommt das Sprengol in ein zweites WaschgefaB, durch 
welches ein Strom von kaltem 'Vasser geht, der aile noch darin befindlichen 
Unreilligkeiten entfernt. Den fertigen Sprengstoff fiillt man sehr vorsiehtig in 
Zehnliterkannen, die in besonderen .).\'Iagazinen aufbewahrt odeI' sofort zum Bohr
loehe iibergefiihrt werden; diese Uberfiihrung erfolgt mit auBerster Vorsicht in 
guten Federwagen, die in Facher eingeteilt sind; jede Kanne steht in einem be
sonderen gut ausgepolsterten Fache. 

Zum Torpedieren braucht man 100-200 I Sprengol. Dieses wird am Bohr
loche in Biichsen von 2-3 m Lange und 9-12 em Durchmesser umgefiillt. Je 
nach del' GroBe kann eine solche Biichse bis zu 20 I 61 aufnehmen. Sie hat an 
ihrem Oberrande einen Biigel, mit dem man sie an einem Haken des Forderseils 
anhangt. Die Biichse wird mit Wasser gefiillt und so weit in das Bohrloch einge
lassen, daB sie mit dem Oberrande del' Verrohrung in gleicher Hohe steht; darauf 
wird das Nitroglyzerin vorsiehtig eingefiillt; weil es das spezifische Gewicht 1,6 
hat und in Wasser nnIoslich ist, wird das in der Biichse befindliche Wasser von 
ihm verdrangt. Die so gefiillte Biichse wird am Seile in das Bohrloch eingelassen; 
sobald sie auf del' Bohrlochssohle aufsteht, laBt man das Seil etwas nach, so daB 
sich der Haken vom Biigel lOst und wieder hochgezogen werden kann. In derselben 
Weise laBt man noeh so viel .. andereSchieBbiiehsen nach, bis die gewiinschteSpreng
ladung beisammen ist. Ein Uberladen sehadet niehts, weil die Bohrloehswandungen 
nul' am Explosionsherde angegriffen werden; die Ladung muB im Gegenteil sa 
kraftig sein, daB aller Schmutz, namentlieh abel' alles im Bohrloehe stehende Wasser 
und 61 aus illm ausgetrie ben werden; denn sonst laufen sie wieder zuriiek und hindern 
das 61 am AusflieBen aus dem Gebirge. Soli nicht unmittelbar iiber der Sohle, 
sondern weiter oben im Bohrloch gesprengt werden, dann befestigt man unter 
der unteren Biichse so viele Bohrstangen, auch Anker genannt, daB die Spreng
ladung an der gewiinschten Stelle steht. Das Besetzen des Bohrloches mit der 
Sprengladung ist eine auBerst gefahrliche Arbeit und muB mit groBer Umsicht 
vorgenommen werden; denn wahrend des EinIassens der Torpedos kann zufaIlig 
das 61 ins FlieBen kommen und die Biichsen heraussehleudern, die dann iiber Tage 
explodieren. Tritt ein solcher Fall ein, dann UluB der SchieBer genau aufpassen, 
wann eine Biiehse oben ankommt, urn sie aus dem 6lregen herauszuholen. 

Es ist gut, wenn iiber den Torpedos ein Wasserbesatz von 100 m Hohe 
vorhanden ist. 

Die Ziindung des Sprengstoffes erfolgte friiher mit einem Schlaggewiehte, 
das man im BohrIoche hinunterfallen lieB; es schlug auf einen Schlagbolzen auf, 
del' aus dem obersten Torpedo hervorragte. Jetzt benutzt Ulan allgemein zur 
Entziindung einen Sehwarmer (Rakete) (Fig. 687}. Es ist eine Biichse von 1 m 
Lange und 40 mm Durchmesser, die am unteren Ende zugespitzt ist. Del' Boden 
diesel' Torpedorakete ist mit einer Sehicht Nitroglyzerin bedeckt, in die eine mit 
einem Ziindhiitchen versehene wasserdichte Ziindschnur hineinragt; diese Ziind
hiilse wird, nachdem sie mit dem Ziindmittel besetzt worden ist, mit Erde und 
Lehm gefiillt und nach Entziindung der Ziindschnur in das Bohrloch fallen ge
lassen. Die Ziindschnur UluB so lang sein, daB die Explosion erst dann erfolgt, 
wenn die Rakete unten angekommen ist. 
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Wenn man andere Sprengsto£Ie als Nitroglyzerin benutzt, so 
miissen sie wasserdicht eingekapselt werden. Dabei ist darauf Riicksicht 
zu nehmen, daB diese Einkapselung wasserdicht ist; denn in den groBen 
Bohrlochstiefel) steht das Wasser unter hohem Atmospharendruck 
und kann infolgedessen durch die kleinsten Offnungen zum Sprengstofie 
gelangen und ihn verderben. 

Diese Kapseln diirfen nicht gelotet 
werden, weil selbst bei den groBten Vor- g 9 

sichtsmaBregeln nur zu leicht wahrend 
dieser Arbeit eine Explosion erfolgen 
kann; dies ist tatsachlich auch schon b' 
wiederholt der Fall gewesen. Anderer-
seits ist aber zu beriicksichtigen, daB d 
gerade die Verlotung einen vollko=en 
wasserdichten VerschluB gewahrleistet. 

Fig. 687. 
Rakete (aus Ursinus, Kalender 

fiir Tiefbohringenieure). 

b 

1\ 

Fig. 688 a-d. 
Torpedo-Sprengpatrone von 

Deseniss & Jacobi. 

Indessen kann eine Sprengkapsel bei einiger Aufmerksamkeit auch ohne 
Lotung vollkommen dichtschlieBend gemacht werden. Dies ist z. B. der 
Fall bei der Sprengkapsel von DeseniB und Jakobi in Hamburg. Bei ihr 
wird der VerschluB durch einen aufgeschraubten Deckel nebst Dichtungs
ring bewirkt. Die Patronenhiilse a (Fig. 688 a- d) wird zwecks Fiillung 
mit einer ringformigen Schutzkappe e versehen. Der Zweck dieser Schutz
kappe ist, zu verhiiten, daB beim FUllen Sprengstofi in die Schrauben
locher c1 kommt. Nach erfolgter Fiillung wird in dem Sprengsto£Ie 
mit einem Holzpflocke eine Vertiefung von del' GroBe des Ziindhiitchensf 
hergestellt; darauf ni=t man die Schutzkappe ab, setzt den Dichtungs
ring d und den Deckel b auf, welchen man mit den Schrauben c fest 
anzieht. Der Deckel hat eine nach oben reichende rohrartige Verlange-

B ansen, Tiefbohrwesen. 32 
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rung b I , dureh welehe die Leitungsdrahte g bis zum Ztindhtitehen hin
durehgehen. Vor Aufsetzen des Deekels ist das Ziindhtitehen mit den 
Drahten verbunden worden; desgleiehen wurde der Verlangerungs
ansatz b I mit einer geeigneten Dichtungsmasse, z. B. Schwefel, ausge
gossen. Die Ziindung erfolgt von Tage aus; am besten benutzt man einen 
Gliihztinder, weil man bei dieser Art von Ziindung mit Hilfe eines Trocken
Elementes und eines Leitungsprtifers feststellen kann, ob die Leitung in 
Ordnung ist. Vor jeder Sprengung muB die Sprengkapsel geschlossen 
und einem der Bohrloehstiefe entsprechenden 'Vasserdruek ausgesetzt 
werden, um sie auf ihre Dichtheit zu prtifen; dasselbe muE auch mit 
dem Rohransatz b I des Deckels geschehen. 

B. Die Allsniitzllng nichtfiindiger Bohrlocher 
Zll l\Hneralqllellen. 

Walu'end das Torpedieren hauptsachlieh bei Olbohrungen ange
wendet wird, ist es in vielen Fallen moglich gewesen, aus einem Bohr
loche mit einfacheren Hilfsmi tteln Was s e r zu gewinnen. Es sind namlich 
durch andauerndes Pumpen schon haufig intermittierende Quellen zu 
standig laufenden gemacht worden; ebenso ist es auch schon gelungen, 
durch solche Pumpbetriebe Bohrlocher tiberhaupt erst zur Hergabe des 
Wassers zu veranlassen. Deshalb machte Tecklenburg den Vorschlag 
nichtfiindige Bohrlocher nicht aufzugeben, sonde~n durch Ansaugen 
von Quellen in anderer Weise nutzbar zu machen. Solche Quellen sind 
oft wertvoller als die gesuchte, aber nicht gefundene Lagerstatte. 
Das 'Vasser steht im Gestein unter groEem Druck und ist hoch erwarmt; 
in diesem Zustande bleibt es oft "Weltenjahre" im Gebirge und nimmt 
aus ihm Gase und Mineralstoffe auf. Das Ansaugen diesel' Quellen kann 
erfolgen 

1. mit Hilfe einer gewohnlichen Bohrlochspumpe; 
2. mit del' Schlammbtichse, die man durch Hanf-, Leder- oder 

Gummiringe oder durch Manschetten gegen die Futterrohre abdichtet 
und dann so schnell "ie moglieh von der Unterkante des Rohrstranges 
bis tiber die Bohrlochsmiindung zieht; dieses Verfahren muB mehrmals 
wiederholt werden; 

3. mit Hilfe von Mammutpumpen. 
Bei diesem Ansaugen von Mineralquellen aus dem Gebirge muG 

VOl' allem das in den oberen Partieen des Bohrloches stehende k1iltere 
Wasser vollstandig entfernt werden; denn es halt wie ein Pfropfen die 
in den tieferen Regionen vorhandenen warmen Wasser zuriick. Deshalb 
muB auch bei dem Ansaugen der Zutritt del' kalteren Tagewasser durch 
Verrohrung gehindert werden. 

Im Kalkgebirge kann man den QuellenIaufen auch mit Salzsaure 
Luft machen. 

Wenn zu erwarten steht, daB die angesaugten Wasser keinen natiir
lichen AbfluG aus dem Bohrloche haben werden, dann teuft man einen 
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Schacht bis zum Grundwasserspiegel ab und stellt in diesen eine Saug
und Druckpumpe. 

Der Durchmesser des Bohrloches solI von oben bis unten gleich
maBig sein; diese Vorschrift gilt insbesondere, wenn die Mineralquellen 
mit der Schlammblichse angesaugt werden. In den meisten Fallen 
genligt ein Durchmesser von 8-12 em. Man kann auch aus demselben 
Bohrloche verschieden zusammengesetzte Quellen getrennt voneinander 
heben, indem man mehrere Rohrstrange ineinander schiebt, zwischen 
denen fUr die aufsteigenden Quellen Zwischenraume verbleiben. 

FUr eine Trinkquelle gentigt schon eine Ergiebigkeit von 74 bis 
% I/Sek., wahrend eine Badequelle 10-201/Sek. liefern muB. Inter
mittierende Quellen konnen !lurch Pumpen zu Dauerquellen gemacht 
werden. 

C. Gewinnung elektrischer Energie ans 
Tiefbohrlochern. 

Auch liber die Gewinnung elektrischer Energie aus TiefbohrlOchern 
hat Tecklenburg interessante Angaben und Vorschl1ige gemacht. Er 
ging dabei von den bekannten Erscheinungen aus 

1. daB aIle Bohrrohren magnetisch sind, und zwar manchmal so 
stark, daB groBe Schltissel oben an ihnen hangen bleiben; 

2. daB Elektrizitat entsteht, wenn man Elektroden in verschieden 
erwarmte oder verschieden konzentrierte Losungen eintaucht und durch 
einen Leitungsdraht verbindbt; 

3. daB wir im Erdkorper elektrische Strome haben, die wohl im 
wesentlichen von der atmospharischen Elektrizitat abhangen. 

Zum Nachweis, daB es moglich sei, aus BohrlOchern elektrische 
Energie zu gewinnen, ..nachte Tecklenburg in verschiedenen Bohrlocltern, 
die stundenweit von elektrischen Erdleitungen entfernt waren, Versuche, 
die tatsachlich ergaben, daB man um so groBere Elektrizitatsmengen 
erhalt, je tiefer die Bohrlocher sind. Allerdings handelte es sich dabei 
nur um Bohrlocher von hochstens 56 m Tiefe. Auf Grund seiner Ver
suche schliigt nun Tecklenburg vor, in ein Bohrloch von 1000 m Tiefe 
einen hohlen Kupferzylinder von 20 und mehr Meter Lange einzusenken, 
den man durch gut isolierten Kupferdraht mit einem ebensolchen 
Kupferzylinder verbindet, der tiber Tage in del' Nahe des Bohrloches 
in feuchtes Erdreich eingegraben wird. In den Verbindungsdraht schaltet 
man die notigen MeBinstrumente ein; findet man, daB der zur Verfligung 
stehende Strom stark genug ist, dann verwendet man ihn zum Laden 
von Akkumulatoren. 

Bei weiteren Versuchen dlirfte es sich auch empfehlen, Korper von 
verschiedenen Metallen zu nehmen, z.B. Zink und Kupfer, wobei abel' 
wie bei einem galvanischen Element sehr leicht Strome eiitstehen konnen, 
die durch die Verschiedenartigkeit der Metalle bedingt sind, wahrend 
es sich doch hier darum handelt, die Erdelektrizitat aufzufangen. 

32* 
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Dreiundzwanzigster Teil. 

Die W ahl der Bohrverfahren. 
Von Diplom-Bergingenieur Hans Bansen. 

Bei der Bearbeitung benutzte Literatur. 
Freifall und Raky. Organ des Vereins der Bohrtechniker 1904, Nr.13. 
Der gegenwartige Stand der Tiefbohrtechnik fiir Schurfzwecke. Organ des Vereins 

der Bohrtechniker 1904, Nr.11, 12. 
A. Pois: Die Wahl der Bohrsysteme unter Beriicksichtigung ihres Anwendungs. 

gebietes, ihrer Leistungsfahigkeit und ihrer Anschaffungskosten. Der Berg. 
bau XXII, Nr. 29, 30, 31, 33. 

A. Pois: Welchem Bohrsystem ist der Vorzug zu geben? Tiefbohrwesen 1909, 
Nr.15, 16, 17. 

Welches ist die sicherste und einwandfreiste Methode des Kohlennachweises in 
Bohrlochern? Tiefbohrwesen 1910, Nr.6. 

C. Flecken: Konstatierung von Kohle aus Bohrlochern. Tiefbohrwesen 1910, 
Nr.20. 

Handbohrung wird bei Tiefen bis 100 m, hochstens bis 150 m und 
bei kleinem Lochdurchmesser angewendet. 

Bei grollem Bohrlochsdurchmesser, auch wenn die Tiefen nur gering 
sind, ferner immer bei mehr als 100 m Bohrlochstiefe soIl die Arbeit 
nur maschinell betrieben werden. 

Dber die Verwendbarkeit der verschiedenen wichtigsten Bohr· 
verfahren gibt die nachstehende Zusammenstellung (S. 501 und 502) 
Auskunft. 

Ais Erganzung zu diesen Tabellen sei noch das Folgende angefiihrt. 
Das kanadische Bohrverfahren und das pennsylvanisehe 

Seilbohren kommen fiir Sehurfzweeke nieht in Betracht. 
Die Spiilung. In troekenen Gegenden fehlt es haufig an dem zum 

Spulbohren notigen Wasser. Wenn dieses nieht gerade von weit her 
beschafft werden mull, so soUte man die hohen Kosten der Herbei
schafiung nicht scheuen; denn sie werden durch die groBen V orteile der 
Wasserspillung ausgegliehen. 

Bei Sehlagbohrung mit Verkehrtspiilung erreicht man im 
aufsteigenden Strome Spillgesehwindigkeiten von 200-400 m/min, 
hat also die Bohrproben inkurzer Zeit oben, wiihrend dies bei Diamant· 
bohrung in tiefen Bohrlochern 1-1% Stunden dauert. Jedoch braucht 
man bei der Verkehrtspulung einen bedeutenden Spuldruck (10-15 Atm. 
und mehr) , dem die Bohrlochswande nicht in allen Fallen ge
wachsen sind; dies gilt zum Beispiel von vielen jUngeren Kalksteinen. 

Bei Diekspiilung sind Bohrproben nieht gut zu erhalten; ferner 
mull man auch auf reehtzeitiges N aehlassen achten. 

Beim hydraulischen Sehlagbohren sind Verkehrtspulung und 
Kerngewinnung ausgeschlossen. AuBerdem fehlt die direkte FUhlung 
mit der Sohle. 
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Leistungen. Die Schnellschlagverfahren von Fauck und Trauzl 
haben geringere Tagesleistungen als das von Raky, weil man bei 
ihnen nur Gestangewechselstucke von hochstens 2Yz m Lange benutzen 
kann. Bei Raky dagegen ist es moglich, mit einfachen (5 m) und 
doppelten (10 m) Gestangelangen zu bohren, weil hier der Spulkopf 
sehr hoch verlagert werden kann. Dasselbe ist bei allen Seilschlag
bohrverfahren der Fall. 

FUr MeiBelbohrung, gleichgUltig ob Schnellschlag- oder Frei
fallbohrung, sind im allgemeinen 1200-1400 m die Grenze. Die h ydr a u
lische StoBbohrung wird hier moglicherweise Wandel schafien, ist 
aber noch nicht weit genug entwickelt. Vorlaufig ist die Diamant
bohrung noch das einzige Mittel, urn allergroBte Tiefen zu erreichen. 

Fundesfeststellung. Wenn man beirn stoBenden Bohren auch 
noch in Tiefen von 1200-1400 m, also bei den groBten hiermit erreich
baren Bohrtiefen, Keme gewinnen will, so muB man Universal
Apparate haben, die auBer der Freifallbohrung auch Schnellschlag
betrieb gestatten. Man kann dann dort, wo keine Mineralien zu erwarten 
sind, ruhig mit Freifall-Spul- oder -Trockenbohrung arbeiten und ver
wendet den Schnellschlag erst, wenn es sich um Kerngewinnung 
handelt. 

Namentlich bei Bohrungen in iiberseeischen Landern wird 
man mit Rucksicht auf den Wasserverbrauch und auf den Mangel an 
zuverlassigem Personal in vielen Fallen ganz oder teilweise vom Diamant
bohren Abstand nehmen. Man bedient sich dann beim MeiBelbohren 
in moglichst umfangreichem MaBe der Verkehrtspiilung; man erhalt 
dadurch groBere Gesteinsproben als bei normaler SpUlung und 
kann an ihnen die Natur des Gebirges besser beurteilen; zudem kommen 
die Bohrproben in wesentlich kfirzerer Zeit heraus als bei gewohn
licher Spulung. Reicht dieses Bohrverfahren zur Beurteilung des Ge
birges nicht aus, so bohrt man an den Stellen, wo man Keme gewinnen 
will, mit einer Krone, die wesentlich geringeren Durchmesser als 
das Bohrloch hat, begnfigt sich also mit geringerer Kemstarke. Darauf 
wird das Loch mit dem MeiBel wieder auf den vollen Durchmesser nach
geschlagen. 

Erweiterung. Zur Erweiterung einesBohrloches istder E xzen ter
meiBel besonders gut geeignet, weil seine Erweiterungsschneide nur 
100-150 mm uber der Vorschneide steht. Die Gesteinsproben kommen 
fast unvermischt zu Tage, was bei Fliigelbohrern nicht der Fall ist, 
weil diese wesentlich hoher angebracht sind und also lelcht in einer 
anderen Schicht bohren konnen als der MeiBel. 



504 Anllang. - Bohrrohr-Normalien. 

Allhallg. 

Von Diplom-Bergingenieur Arthur Gerke. 

Bohrrohr -N Orlllalien. 
Ausgearbeitet vom Gewimie-Komitee des Vereins 

del' Bohrtechniker 1). 

A. Gewindeform. 
Das Gewinde ist konisch. Die Konizitat betragt 1 : 40 im Radius (1 : 20 

ill Durchmesser), auf je 40 mm Lange nimmt der Radius um je einen, del' Dureh
messer des Gewindes um je zwei Millimeter abo 

Die Gangzahl auf einen Zoll engliseh betragt bei den lOziilligen Riihren 8, 
bei den 3ziilligen II, bei allen anderen 10. Die Form ist die der normalen Whit· 
worth-Gewinde der gleichen Gangzahl. Das Normalgewinde ist linksgangig. 

B. Bohrrohr-Verbindnng. 
Als Haupt- und Grunddimension jedes Bohrrohres gilt der Durchmesser 

des Symmetriekreises des Rohres (Mittelkreis, Symmetrielinie). Diese Symmetrie
linie del' Rohrwand ist zugleich Symmetrielinie des Gewindes. Die Wandstarke 
des Rohres wird zur Halite von anBen, zur Halite von irmen an die Symmetrie
linie angelegt. Verandert sich also die Wandstarke, so verandert sich damit· auch 
der Innen- und AuBen-Durchmesser des Rohres, die Symmetrielinie bleibt abel' 
unverandert. 

Die Gewinde- und Rohr-Symmetrielinie fallt abel' ferner auch zusammen 
mit del' Symmetrielinie der Bohrrohrverbindung. 

Als Normalbohrrohre gelten die direkt ineinander geschraubten, bei welehen 
demzufolge die Verstarkung an der Verbindungsstelle halb naeh irmen und halb 
naeh auBen verteilt ist. 

Fiir Ausfiihrung mit separaten Muffen (Mufienrohren) oder separaten Nippeln 
(Nippelriihren) werden die Rohrenden beiderseits mit auBeren respektive inneren 
Gewiilden versehen, aile sonstigen Ausfiihrungsvorsehriften bleiben unverandert. 

C. NOrnlal-Dhllensionen. 
E~. wuorde naehfolgende Normalskala aufgestellt, deren Rohre, in unge

£ahrer Ubereinstimmung mit dem RohrauBendurchmesser in Zoll, mit den 
Nummern 3-10 bezeiehnet sind. 

') Laut BeschluB der XIV. internationalen 'Vanderversammlung zu Frank
furt a. M. des Vereins der Bohringenieure und Bohrteehniker yom 7. September 1900 
wurden diese Normalien als prasumtive Normalien des Vereins einstimmig an
genommen. (Siehe "Organ des Vereins der Bohrteehniker" vom 1. Januar 1901, 
ferner: Rost, Tiefbohrteehnik). 



Normal-Dimensionen. 

I N ormal·Skala 

Nummer I 10 I 9 I 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 

Gewinde. 
Gangzahl p. 1 Zoll engl. 8 10 10 10 10 10 10 
Gewindetiefe in mm 2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Anfangs.AuBendurch. 

messer K des mann-
lichen Gewindes (an 
dem eingezogenen 
Rohrende) in mm 260,0 223,6 194,1 166,6 141,6 117,~5 94,35 

Anfangs.lnnendurch. 
messer J des weib-
lichen Gewindes (an 
dem anfgemufften 
Rohrende) in mm 260,0 224,4 193,9 166,4 141,4 116,65 93,65 

Eingriffslange I (in 

I Ubereinstimmung 
mit vorstehenden 
Durchmesser) in mm 80 80 60 60 60 50 50 

Gewindelange in mm 95 92,5 70 70 70 60 60 
N ormalverbindung 

(nRch obiger Abbild). 
Bei der zugleich (Mini. 

mal·)Normalwand d 
in mm 7,0 6,0 5,0 4,5 4,5 4,0 4,0 

A uBendurchmesser des 
Rohres in mm 267 230 199 171 146 121 98 

Lichtweite des Rohres 
in mm 253 218 189 162 137 113 90 

AnBendurchmesser 
d. Verbindungin mm 270 232,5 201 172,5 147,5 122,75 99,75 

Lichtweite der Ver· 
bindung in mm 250 215,5 187 160,5 135,5 111,25 88,25 

Daraus ergibt sich: 
Man der Anfweitung A 

bis Einziehung E in 
mUl. 1,5 1,25 1 0,75 0,75 0,875 0,875 

Tragende '1Vandstarke 
V in der Verbindung 
in mm ..... 5 4,45 3,45 2,95 2,95 2,7 2,7 

Dicke der Schneide b 
in mm 3 2,45 1,95 1,45 1,45 1,45 1,45 

Kleinster Material· 
QuerRchnitt in qmm 4005,5 3110,2 2064,3 1514,7 1283,1 

Fur Muffen·Bohrrohre. 
Lange der Maffen 

in lllm 190 184 HO 140 140 120 120 
M uffend urchmesser 

in mm 275 237 206 177 152 127 103 

505 

Abweichende 
Dimensionen dar 
Obergangs -Skala. 

I I i 
72,5 185,5 i 154,5 i 123 

i I 

11 10 10 
I 

10 
1,4 1,6 I 1,6 I 1,6 

I I 

72,65 185,6 154,6,123,35 
, 

I 
I 
I 
I 

72,35 185.4 : 154,4,122,65 
i 

: 

50 60 I 60 I 1\0 
60 70 

I 
70 60 

: 

3,5 5,5 4,5 
I 

4,0 
I 

I 

76 191 i 159 
I 

127 I 

69 180 150 
I 

119 

77,45 193,4 160,51128'7~ 

67,55 177,6 148,5
1

117,25 

i , 
0,725 1,20 0,75 i 0,875 

i 2,4 3,9 2,95 2,82 

I 1,15 2,40 1,45 1,45 

i 

I 

120 140 140 140 

80 197 165 133 
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AuBerdem ist noch eine Ubergangsskala aufgestellt, welche in den mit 3, 4 
9 und 10 bezeichneter> Rohren mit der Normalskala iibereinstimmt, wahrend die 
vier Rohre 5-8 durch drei andere Dimene!onen V-VII ersetzt sind. 

Bei groBeren Wandstarken vergroBert sieh der RohrauBendurehmesser 
und verkleinert sieh die Rohrlichtweite urn das einfaehe MaB der vorgenommenen 
Wandverstarkung, wahrend sich Lichtweite und AuBendurchmesser der Normal
verbindung urn das doppelteMaB derselbenverkleinert bezw. vergroBert, unter der 
gewohnlich zutrefl'enden Voraussetzung, daB die tragende Wandstarke V auf 
groBtmoglicher Hohe bleiben soil. Bei besonders starkwandigen Rohren und dort, 
wo es speziell auf AuBendruck ankommt, kann mit Riicksicht auf die Intervalle 
und die Egalitat der Rohre Aufweitung und Einziehung auf Kosten der tragenden 
Wand entsprechend verringert werden. 

Ausftthrnng's-Vorschriftell. 
Beschaft'enheit des 1lateriales: 

Fiir patentgeschweiBte eiserne Rohre ist eine ZerreiBfestigkeit des Materiales 
von nicht unter 32 kg pro Quadratmillimeter festgesetzt. Die SchweiBnaht muB 
vollstandig verlaBlich sein und das Rohr demgemaB dem gleichen Innendruck, 
welehem gleich starke Siederohre fiir Dampfkessel pfiichtgemaB unterworfen 
werden miissen (nicht unter 30 Atmospharen), standhalten. StumpfgeschweiBte 
Rohre sind als Bohrrohre unzulassig. 

Fiir nahtlose Stahlrohre betriigt die zulassige Festigkeitsgrenze 50 kg pro 
Quadratmillimeter nach unten, 60 kg naeh oben, !:lei 20 % bezw. 15 % Dehnung 
(Markendistanz 200 mm). 

Beschaft'ellheit del' Rohre, Rohrdimensionen: 
Die Rohre miissen frei von Rissen, Blasen und anhaftenden Schlacken sein. 

Sie miissen vollstandig gerade ausgeriehtet und mogliehst gleichmaBig in der 
Wandstarke sein. Die mittlere Wandstarke darf bis zu 10 %, im Maximum aber 
0,5 mm groBer, nicht aber kleiner sein als das vorgeschriebene MaB. - An verschie
denen Stellen des Rohrumfanges diirfen die Wandstarken urn nieht mehr als 5 % 
kleiner und auch nieht mehr als 15 % groBer sein als die vorgeschriebene Wand
starke, und es sind diese MaBe als Toleranzgrenze anzusehen. 

Die Rohre miissen moglichst kreisrund sein. Die AuBen- und Innendureh
messer, an versehiedenen Stellen gemessen, diirfen ill Maximum eine 1 proz. Ab
weichung yom vorgeschriebenen bezw. sich ergebenden MaBe aufweisen. 

Rohr-Verbindungen: 
An den Verbindungsstellen sind die Rohrenden im warmen Zustande in 

genaue, kreisrunde Form und exakt auf die vorgesehriebenen Durchmesser zu 
bringen. Zur Kontrolle derselben, ebenso der anzufertigenden Rohrmuffen oder 
Nippels, sind genau abgedrehte Stahlkaliber von wenigstens der Lange des zu 
kontrollierenden Rohrdurchmessers zu verwenden, und zwar je zWei Kaliber, 
ein Maximum- und ein Minimumkaliber. Der Durchmesser dieser ist urn Y2 % 
groBer bezw. kleiner als das aus der Konstrnktion sich ergebende AuBenmaB bezw. 
LiehtmaB der Rohrverbindung, mit der Beschrankung, daB diese Toleranz nicht 
unter das MaB eines halben Millimeters sinkt. Die Kontrolle erfoIgt in der Art, 
daB jede Bohrrohrverbindung, folglich die ganze Rohrtour, durch das betrefl'ende 
Maximumkaliber hindurchgehen muB, das zugehorige Minimumkaliber jedoeh nicht 
dariiber gesehoben werden kann. Ebenso muB das Minimumkaliber fiir die liehte 
Weite der Rohrverbindung glatt durch dieselbe (folglich aueh durch das ganze 
Bohrrohr) passieren, wahrend das betrefl'ende Maximumkaliber nicht durch die 
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Verbindungsverengung durehsteckbar sein darf. Die Ausmuffung, ganz besonders 
abel' die Einziehung hat ganz schlank, ohne jedcn Ansatz zu erfolgen. Die nach 
innen vorstehenden Rohrkantcn sind aullerdem .schrag nach einwarts zu brechen. 

Gewillde (siimtlich linksgiillgig): 
Die Gewinde sind genau zentrisch zu sclmeiden, so dall die Gewindeachse 

mit del' Rohrachse zusammenfallt und sich beim Zusammenschrauben ein ganz 
gerader Rohrstrang ergibt. 

DasProfil des Gewindes ist identisch mit jenem des gleichgangigcn Whitworth
Gewindes, welches genau nach Kaliber im vorgeschriebenen Konus 1 : 40 zu 
schneiden ist. Auf je 40 mm Lange verringert sieh also del' Radius um 1 mm. 
Del' vorgeschriebene Grund- bezw. Anfangsdurchmesser des Gewindes ist genau 
einzuhalten. 

Die Gewinde diirfen wedel' zu tief noch zu seicht gcschnitten werden. Es 
ist zu beachten, dall bei den kleineren Rohren Nummer 5, 4, 3, und V die Gewinde 
schon innerhalb des Eingriffes (auf je 12 mm Lange) auszulaufen beginnen, um 
die tragende Wandstarke zu vergriillern. Die richtige Lange des Eingriffes ist durch 
Aufschrauben des Kalibers zu kontrollieren. Hierbei ist eine Toleranz von nicht 
tiber 10 % del' vorgeschriebenen Eingriffslange zulassig. Die Kontrolle geschieht 
derart, dall das Kaliber mit del' Hand sich auf 1-2 Gangh6hen auf die vor
geschriebene Lange aufschrauben lassen mull. Die letzten 1-2 Gangc sind mit 
Hebel, ohne Anwendung iibermal3iger Gewalt, zusammenzuschrauben. 

Emballage: 
Fiir den Versand miissen die Rohrgewinde durch zwe~kl11al3ig konstruierte 

Schutzmufl'en VOl' jeder Beschadigung geschiitzt werden. 
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Bierlein, Klappenbohrer von 186. 
Blatt 5. 
Blatt, schiefes 17. 
BlattschloB 17. 
Blitzableiter an Bohrtiirmen 103. 
Bobinen 27. 
Bodenleiste in Bohrtiirmen 100. 
Bohlkens Patent-Erdbohrer 184. 
Bohmisch-Brod 284. 
Bohrapparat von Gildemeister & Kamp 

474. 
- von Wegge-Pelzer 471. 
- von KuBmann 471, 472. 

Bohrbar 30. 
Bohrbrett 105. 
Bohreinrichtung auf Zeche "Deutscher 

Kaiser" 461. 
Bohren mit gestrecktem Seil 114. 
- - Torsionsseil 113. 

Bohrer, hydraulischer 133. 
Bohrer von Mack 310. 
Bohrgeriist, fahrbares 91. 
- zweisauliges, eisernes 87. 

Bohrhebel 41. 
Bohrhebel, vierarmiger 192. 
Bohrhitze 48. 
Bohrkabelwinden 153. 
Bohrkeule 344. 
Bohrklotz 30. 
Bohrknecht Herkules 43, 44. 
Bohrkrone mit Doppelkernrohr 223. 
- - der Sullivan Machinery Com

pany 225. 
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Bohrlochneigungsmesser 426. 
- von Erlinghagen 434. 
- von Gebhardt 435. 
- von Hausmann 428. 

Bohrlochspumpe von Deseniss & .Jacobi 
328. 

Bohrmaschlne auf Schmidtmanns
schacht 466, 469. 

- von Friedrich 486, 487. 
Bohrmuffen 18. 
Bohrrohrabfangschelle der Deutschen 

Tiefbohl'-Aktien-Gesellschaft 375. 
- 375. 

Bohrrohl'-Keilklemme del' Deutschen 
Tiefbohr-Aktien-Gesellschaft 387. 

Bohrrohl'-Kopfstuck mit Einhange
bugel 372. 

Bohrrohr-PreBschrauben 379. 
- von Deseniss & .Jacobi 378. 
- der Deutschen Tiefbohr-Aktien-

Gesellschaft 378. 
Bohrrohl'-PreBvorrichtungen 378. 
- von Lapp 379. 
- und Hebevorrichtung von Mayer 

& Co. 379. 
Bohrrohrschelle 47. 
Bohrrohrschuh del' Deutschen Tiefbohr-

Aktien-Gesellschaft 368. 
Bohrschacht 105. 
Bohrschere 105. 
Bohrschuh 368. 

- gezahnter 368. 
Bohrschwengel 44. 
Bohrschwinge 17l. 
Bohrstangenzuge 362. 
Bohrturm 86, 97. 
Bohrung Ladieswell 495. 
Bohrverfahren, chinesisches Ill. 
- danisches 138. 
- kanadisches 500. 

Bohrvorrichtung von Degoussee 457. 
- sachsische 457. 
- zum Aufwartsbohren 458. 
- von Hanstadt 458. 

Bohrwidder 133. 
- von Bade 136. 

Bohrwinde 86. 
Bohrzeit, gesamte 277. 
- reine 277. 

Bohrzylinder von Winter 52. 
Borts 212. 
- brasilianische 212. 

Bremsberge 468. 
Brockenfanger 225, 399. 
Bruchfestigkeit del' Seildrahte 22. 
Brunnenbohrapparat von H. Mayer 

& Co. 119. 
- von Thumann 120. 
- von Deseniss & .Jacobi A.-G. 120. 

Biige & Heilmann, Fangdorn von 410. 
- Fangtute von 41l. 
- Kiesbohrer von 187. 

Biihne 97, 105. 
Bullock Manufacturing Company, 

Chicago 292. 
Bund 15. 

Carbonados 212. 
Carbons 212. 
Chinesisches Bohrverfahren Ill. 
Continental Diamond Rock Boring 

Company 288. 
Cosette 220. 
Cralius-Maschine 46l. 
- von Lange, Lorcke & Co. 463. 

Cramer 357. 
Cunningham & Gearing 295. 
Czuchow II 1, 446, 448, 449, 453, 455. 

Dampfantrieb 49. 
Dampfhaspel 83. 
Dampfpumpe 125. 
Danisches Bohrverfahren 138. 
Darlington 289. 
Davis-Caly-Bohrmaschine 242, 393. 
Deihnann & Lambert 74. 
Deseniss & .Jacobi 314, 328, 356, 357. 
- Bohrlochspumpe von 328. 
- Erweiterungsbohrer von 189. 
- Fangdorn von 411. 
- Fangglocke von 41l. 

Deutsche Rotationsmaschinen 241. 
- Solvaywerke 439. 
- Tiefbohr-Aktien-Gesellschaft 373, 

424, 442, 39, 42, 265. 
- - Fangdorn, del' 411. 

Diamant 21l. 
Diamantbohrapparat d. Deutschen 

Tiefbohr-Aktien-Gesellschaft 262, 
264. 

- von Kobrich 258, 259, 26l. 
- von Mayer & Co. 262. 

Diamantbohrung 456, 500, 503. 
Diamant-Erweiterungsbohrer v. Winter, 

System Kobrich 314. 
Diamantspat 213. 
Diamantvollbohrkrone 218. 
Dickspiilung 121, 500. 
Differentialgetriebe 233. 
Differentialplunger 339. 
Doewra & Sohn 288. 
Doppelkernrohr 222, 223, 320, 324. 
- Bohrkrone mit 223. 

Doppelrohr 359, 360. 
Doppelsackbohrer von Diaz 187. 
- von Mayer & Co. 187. 

Doppelschwengel 145. 
- von Thumann 46. 
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Doppel-Z-MeiBel 6. 
Doppelstellschraube 66, 67. 
Drall 26. 
Drehbaum 191. 
Drehbohrer 196. 
Drehhebel 190. 
Drehkreuz 70. 
Drehkriickel 190. 
Drehschliissel 190. 
Drehstange 192. 
Dreibockgeriist 89. 
Drillbohrer 411, 412. 
Drillbohrfanger 411, 412. 
Druckbaum 40, 42, 387. 
Driickel 40. 
Druckluftanlasser 50. 
Druckschlauch 129. 
Dunker, 449. 
- Erdwarmemesser von 451. 
- Geo-Thermometer von 449. 

Duplexpumpe 125. 

Eisenblech 356. 
Eisenfanger von Zobel 414, 415. 
Eiserne Beschlage 14. 
Eisernes Gestange 15. 
EinlaBkapsel 373. 
EinlaBapparat 374. 
Elektrische Tiefpumpe von Gerlach 

355. 
Elektromagnet 415. 
Emballage 507. 
Englische Bohrvorrichtung 460. 
Entgasungsarbeiten 456, 483. 
Entgasung del' Kohle 486. 
Entlastung des Gestangegewichtes 338. 
Entreprise Generale de Fonc;age de 

Puits, Etudes et Travaux des 
Mines 427. 

Entwasserungsarbeiten 456, 483. 
Entziindung von Bohrtiirmen durch 

Funkenflug 103. 
Erdbohrapparat Jasmin 199. 
Erdbohrer Triumph 183, 201. 
Erdgasbrand von Neuengamme 104. 
Erdwarmemesser von Dunker 451. 
- von Magnus 450. 

Erganzungsstiick 15. 
Ergiebigkeit, dauernde 328. 
- einer Trinkquelle 499. 

Erlinghagen 432, 437. 
- Bohrlochneigungsmesser von 435. 

Erweiterungsbohrer 187, 196, 325, 472. 
- von Deseniss & Jacobi 189. 
- von Fauck 311, 312. 
- von Fischer 311. 
- von Kind 309. 
- von Mayer & Co. 312. 
- mit Mittelspiilung 312. 

El'weiterungsbohrer mit Seitenspiilun~ 
312. 

- russischer 310. 
Exzenterkrone 413. 
ExzentermeiBel 8, 309, 503. 
---.- mit Fortsatzschneide 9. 
- von Mac Garvey 107. 

Exzentrischer KreuzmeiBel 9. 

Fabian, Freifallapparat von 34. 
Fahrbarer Bohrapparat von H. Angers 

Sohne 59. 
Fahrbares Bohrgeriist von L. Kleiner 

& Sohn 91. 
Fahriiberhauen 468. 
Fallfangschere 409. 
- von Mayer & Co. 410. 
- von Winter 410. 

Fallklappen-Ab£angegabel 78. 
Fangbirne 389. 
- holzerne 389. 
- von Mayer 390. 

Fangdorn 410. 
- von Buge & Heilmann 410. 
- von Deseniss & Jacobi 411. 
- der Deutschen Tiefbohr-Aktien-

Gesellschaft 411. 
Fanger 406. 
Fanggestange 404. 
- mit Diffel'entialgewinde von Thu-

mann 406. 
- Nordhauser 405. 
- von Fauck 405. 
- von Thumann 405. 
- von Wietzer 405. 

Fangglocke 412. 
- von Deseniss & Jacobi 411. 

Fanghaken 412. 
Fanghulse 409, 410. 
Fanghund 412. 
- von Deseniss & Jacobi 413. 

Fangring 219. 
Fangtute 412. 
- von Buge & Heilmann 411. 

Fauck 34, 320, 405, 503. 
- Erweiterungsbohrer von 311, 312. 
- Fanggestange von 405. 

Fauvelle 4, 120. 
Fauvellesches Bohrverfahren 4. 
Federbatterie 142, 144, 150, 158. 
Federbuchse 408. 
- von Mayer & Co. 409. 

Federfalle 408. 
Federfangbuchse 408. 
- von Deseniss & Jacobi 409. 

Fischer, Erweiterungsbohrer von 311. 
Flachbohrungen 1. 
FlachmeiBel 5. 
Flaschenziige 387. 
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Flechtwinkel 25. 
Floor Jack 80. 
Fliigel 34. 
Fliigelbohrer 184, 196, 310, 314, 503. 
Fliigelsitze 34. 
Fliissigkeitsheber 326. 
- von Mayer & Co. 327. 

Forderbohrungen 355. 
Forderhaspel 80, 107. 
Forderseil 80. 
Forlsatzschneide, ExzentermeiBel mit 9. 
Fraser 319. 
Fraskrone 218. 
Freibohrer 401. 
Freifallapparat 3, 26. 
- von Kind 36. 
- von Zobel 36. 
- Freifallschere 39. 

FreischneidemeiBel 6. 
Friktionsfett 19. 
FriktionszyJinder 107. 
Fiichse 397, 398. 
Fuchsschwanz 409. 
Fuess, Maximum- und Minimumthermo

meter von 450. 
Fiihrungsrohr der Allgemeinen Schiirf

gesellschaft 493. 
Fundesfeststellung 503. 
Funkenfiug, Entziindung von Bohr

turmen durch 103. 

GabelschloB 17. 
Galgengeriist 86. 
Gasableiter von Mac Garvey 342. 
Gase 102, 483. 
Gasventil 332. 
Gebhardt 436, 437. 
- Bohrlochneigungsmesser von 435. 

GeiBfuB 406, 407. 
Gelatine-Dynamit 402. 
Gelenkviereck 144. 
Geneigtbohren 455. 
Geo-Thermometer 449. 
- von Dunker 452, 453. 
- von Thumann 453. 

Gerlach, elektrische Tiefpumpe von 335. 
- Handpumpe von 335. 

Gestangebiindel 78. 
Gestange, eisernes 15. 
- hydraulisches 336. 
- von Dinse 15. 

Gestangeforderung 75. 
Gestangegewichtes, Entlastung des 338. 
Gestangekeilklemme 78. 
Gestangerechen 20. 
Gestangerohre, glatte 18. 
Gestangerohrklemme 70. 
Gestangetiefpumpen 335. 
Gestrecktem Seil, Bohren mit 114. 

Gewindefanger 404. 
Gewindekappe 414. 
Gewindepfiocke 367. 
Gewindepfiock von Mayer & Co. 368. 
Gewindeschutzkappe von Mayer & Co. 

368. 
Gewindeschutzring 368. 
- von Deseniss & Jacobi 368. 
- der Deutschen Tiefbohr-Aktien-

Gesellschaft 368. 
Gleichschlag 23. 
Gliederrohrschneider von Mayer & Co. 

362, 363. 
GIockenfli.nger der Deutschen Tiefbohr

Aktien-Gesellschaft 411. 
GIiickshaken 406, 412. 
- von Deseniss & Jacobi 407. 
- der Deutschen Tiefbohr-Aktien-

Gesellschaft 407. 
- mit Scharnier 406, 407. 
- von Winter 407. 

Gothan 421, 424, 432. 
GroBdiamantbohrmaschinen 229, 256, 

277. 
- von Lapp 266. 

Grundwasser 484. 

Hakenklemme 371. 
- von Deseniss & Jacobi 371. 

Halbschlag 26. 
Hals 5. 
Haltevorrichtung 371. 
Hand-Bohranlage Pionier 203. 
Handbohrer von Wilke 198. 
Handbohrung 500. 
Handpumpe 125. 
- von Gerlach 335. 

Handrotationsmaschine von Mayer & 
Co. 245, 246. 

Handtiefbohrapparat von Mayer & Co. 
199. 

- von Tecklenburg 198. 
Hangebank 78. 
Hasenorl 357. 
Hauptbohrstangen 15. 
Hausmann, Bohrlochneigungsmesser 

von 428. 
Hebebock, hydraulischer, von de Fries 

388, 398. 
Hebekappe 75, 371, 386. 
- von Lapp 372. 

Hebelpresse von Lapp 380. 
Hebepulle 370, 371. 
- der Deutschen Tiefbohr-Aktien

Gesellschaft 372. 
Hebevorrichtung von de Fries 389. 
HebezyJinder, hydraulischer, von 

Deseniss & Jacobi 386. 
Hemmingstedt 257. 
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Herkules, Bohrknecht 43, 44. 
Herstellung von Nitroglyzerin 496. 
Hochdruckpumpe 124. 
Horizontalbohrer 455, 456. 
Hohlbohrer 178. 
- mit gerader oder gewundener 

Spitze 180. 
- konischer 178. 

Hohlgestange 15, 404. 
Hohlseil 4. 
Hoh1stellschraube 67. 
Hollander 131. 
Hornhaspel 65, 82, 83. 
Holzbiindel 374. 
Hiilzernes Gestange 14. 
Hydraulischer Bohrer 133. 
- HebezyIinder 386. 
- Vorschub 234. 

Hydropneumatische Ausgleichung 339. 

Isolierungsrohre 347. 

Jahr, Stratigraph von 443. 
Jasmin, Erdbohrapparat 199. 
Journal of the Canadian Mining In· 

stitute 305, 307. 

Kabe1seil 26. 
Kanadisehes Bohrverfahren 70, 500. 
Kap-Ballas 212. 
Kap-Borts 212. 
Kappe 367. 
Kastenbohrer 187. 
Keffer 305, 307. 
Kegelrohre 359, 360, ;161. 
Kegelventil 72. 
Keilrohre 360. 
- mit gewundener Naht 360. 

KeilschloB 20. 
KernbohrmeiBel 319. 
Kernbohrer von Kind 319. 
- von Mayer & Co. 319. 

Kernbrecher 220. 
- von Mayer & Co. 320. 

Kerndrehbohrer 319. 
Kerndurchmesser 325. 
Kerllfanger 220. 
- von Zobel 320. 

Kerngewinnung 500, 503. 
Kernheber 220. 
Kernkrone 320. 
Kernrohr 221, 400. 
- Kopfstiick 225. 
- Reduktion 225. 

Kettenhebel 79. 
Kiesboru-er von Biige & Heilmann 187. 
Kind, Erweiterungsbohrer von 309. 
- Freifallapparat von 36. 

Klappenbohrer nach Bierlein 186. 

Klappenbiichse 406. 
- von Mayer & Co. 407. 

Klappenfanger 406. 
- der Deutschen Tiefbohr-Aktien-

Gesellschaft 407. 
Klappenventil 72. 
Klappkopf 45. 
KIaranlage 133. 
Kleindiamantbohrmaschine 239, 244, 

277. 
- der Allgemeinen Schiirfgesellschaft 

251. 
- von Craelius 254, 463. 
- der Deutschen Tiefbohr-Aktien-

Gesellschaft 249. 
- von Lapp 247, 249. 
- von Sullivan 468, 469. 
- von Winter 246. 

Klein, SchanzIin & Becker, Pumpe von 
336, 337. 

Kluppe 408, 409. 
Kiibrich, Diamantbohrapparat von 258, 

259, 261. 
- Diamant.Erweiterungsbohrer von 

314. 
Kiibrichsche NachlaBvorrichtungen 229. 
Kohlenbohrmaschine von Wegge-Pelzer 

470, 472. 
KolbenmeiBel 20. 
Kombinierte Diamant- und MeiBel-

bohreinrichtung von Lapp 268. 
Konusfraser 218. 
Kiipe 225. 
Kopfplatte mit 6senschraube 45. 
Korund 213. 
Kraftreserve 50, 5f. 
Kratzer 189. 
- von Deseniss & .Tacobi 410. 

Kreuzhaspel 65, 83. 
Kreuzhiilzer 374. 
KreuzmeiBel 7. 
- exzentrischer 9. 
- gerader 7. 
- spatenfiirmiger 7. 

Kreuzschlag 23. 
Krone 408, 409. 
KronenanschluBring 221. 
Kronenfraser 218. 
Kronenklappe 408, 409. 
Kronenkonus 219. 
Kriickel70. 
- mit Keil 192. 
- mit Vorstecker 192. 

Kugelventil 72. 
Kurbelantrieb 53. 
Kurbelscheibe 164. 

Lagerbock, eh.stischer 110. 
Lame 354. 
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Laufrad 83. 
Lange des MeiBels 13. 
Langschiene 35. 
Laschenbohrer 6. 
Lehren 13. 
Leitkorb 30. 
Leschet 205. 
Lettendrehbohrer von Schrockelstein 

210. 
Lippmann 357. 
Litzenseil 24. 
Lochung 259. 
Loffelbohrer 182. 
Loffelhaken 412, 413. 
Loffelhaspel 80. 
Loffeln am Gestange 73. 
Loffelseil 80. 
Loffel mit Schappe 189. 
- Schneckenboher 189. 

Lokomobile 109. 
- von Trauzl & Co. 60. 

Lotapparat 328. 
Lotverfahren 427. 
- Schema des 428. 

Lubisch 278, 418. 

])Iack, Bohrer von 310. 
Mac Kiernan-Terry-Drill-Company 282, 

294, 296, 298, 306. 
Magnus, Erdwarmemesser von 450. 
Mammutpumpe 340. 
- von Brechtel 34l. 

Manilahanf 22. 
Mannesmannrohre 355, 365. 
Mantel-Freilaufapparat 39. 
- von Fauck 39. 
- von Kobrich 39. 

Maschinelle Seilschlagbohranlage der 
Deutschen Tiefbohr-Aktien-Ge
sellschaft 265. 

Massivgestange 404. 
Maximumthermometer 449. 
Maximum- und Minimumthermometer 

450. 
- - von FueB 450. 

Mayer & Co. Abdruckbiichse 403. 
- Diamantbohrapparat von 262. 
- Fangbirne von 390. 
- Fliissigkeitsheber von 327. 
- Kernbrecher von 320. 
- Olpumpe von 332. 

Meine 422, 423, 424. 
MeiBel 5, 74. 
- gabel£ormiger 9. 
- gerader 5. 
- mit Fortsatzschneide 9. 
- mit Seitenschneiden 6. 
- mit Seitenspiilung ll. 
- mit Sohlenspiilung 11. 

Bunsen, Tiefbohrwesen. 

MeiBelkronen 12. 
Michael 447, 449, 450. 
Mitteldruckpumpe 124. 
Motor, Ankurbeln des 50. 
Muffen-Bohrrohr der Deutschen Tief-

bohr-Aktien-Gesellschaft 366. 
Muffenrohre 359. 

Nachbohrer 308, 311, 326, 369. 
Nachfall 343, 398. 
NachlaBkette 42, 107. 
NachlaBklemmen 68. 
NachlaBlatte 42, 107. 
NachlaBkontrollvorrichtung 158, 159, 

162. 
NachlaBvorrichtung, amerikanische, 

mit hydraulischem Vorschub 232. 
- - mitVorschubdurchDifferential

getriebe 232. 
- von Trauzl & Co. llO. 

Nachschneidebohrer 187. 
Naphtha-Type Rapid 165. 
Neigungsmesser der Deutschen Solvay-

Werke A.-G. 437, 438. 
Neuengamme, Erdgasbrand von 104. 
Niederdruckpumpe 124. 
NietamboB 357. 
Niete 357. 
Nietkolben 357, 374, 389. 
Nietrohre 356. 
Nietrohr mit auBerer Muffe 361. 
- - von Winter 361. 
- mit innerer Muffe von Winter 361. 
- verschraubtes der Deutschen Tief-

bohr-Aktien-Gesellschaft 361. 
Nolten 429. 
Nordhauser-Fanggestange 405. 
Normal-Stahl-Hohlgestange 19. 
Normal-Type Rapid 165. 
Nutzlange 351. 

Obergestange 30. 
Oberschwengel 147. 
Oeynhausen, Rutschere von 33. 
Ohrenschneiden 7. 
Olpumpen von Mayer & Co. 332. 
Ostroppa 415. 

ParallelschneidemeiBel 8, 320. 
- von Trauzl 12. 

Paruscho:witz 1, 257. 
Pattberg 163. 
Peru 299. 
Petroleumregen 104. 
Petrole Roumain 354. 
Petroleum-Schopfwerk von Trauzl & Co 

329. 
Peust 312. 
Pionier, Hand-Bohranlage 42, 43, 203. 

33 
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Pistorius 223. 
Pleasant 205. 
Prellbock 47. 
Prellieder 46. 
PreBklotz von Winter 38!. 
PreBluftpumpe 340. 
PreBpumpe von Deseniss & Jacobi 384. 
PreBvorrichtungen, hydraulische 38!. 
PreBzeug der Deutschen Tiefbohr-

Aktien-Gesellschaft 382. 
- hydraulisches, der Deutschen Tief

bohr-Aktien-Gesellschaft 383. 
- - von Deseniss & Jacobi 383. 
- - mit Verankerung von Lapp 

385, 386. 
- - ohne Verankerung von Lapp 

384, 386. 
Probierpumpe von Mayer 329. 
Pumpe von Klein, Schanzlin und Becker 

336, 337. 

Quellen, .Ansaugen von 498. 
- intermittierende 498. 

Querschnitt der Bohrstangcn 15. 
Quitzow 449. 

Rakete 497. 
Raky, NachlaBvorrichtung 232. 
Rammbar 119, 120. 
- von Deseniss & Jacobi 377. 

Rammeinrichtung von Biige & Heil-
mann 376, 377. 

Rammflansch 119, 120. 
Rammkopf 119, 120. 
Rammkopfstiick von Deseniss & Jacobi 

377. 
- von Mayer & Co. 377. 

Rammklotz 119, 120. 
Rammrute 120. 
Rammschelle 119, 120. 
Rammvorrichtung 376. 
Rammwerkzeuge von Mayer & Co. 376, 

377. 
Rapidbohrsystem von Trauzl & Co. 320. 
Reduktionsmufien 366. 
Reinhanf, russischer 21. 
Rettungsgalerie 103. 
Rettuugsseil 103. 
Rheinfelden 288. 
Richtbank 21. 
Richtungsabweichungen von Bohr-

lochern 492, 493, 494. 
Riementriebspumpe 126. 
- von Gerlach 335. 

Ringfrii.ser 402. 
RohOlmotor 64. 
Rohr, aufgemufites 365. 
- - d. Deutschen Tiefbohr-Aktien

Gese11schaft 364. 

Rohr von Lapp 364. 
Rohr, eingezogenes, mit StoBring von 

Biige & Heilmann 364. 
- - von Deseniss & Jacobi 364. 

Rohrabschneider 322. 
- von Deseniss & Jacobi 363. 

Rohrbiindel 374. 
- Abfangschellen 374. 
- der DeutSchen Tiefbohr-Aktien-

Gesellschaft 374. 
- eisernes, von Deseniss & Jacobi 

374. 
- holzernes, von Lapp 374. 

Rohrbirne 389. 
- der Deutschen Tiefbohr-Aktien-Ge. 

sellschaft 390. 
Rohrdimensionen 506. 
Rohrdreher 371. 
- von Mayer & Co. 371. 

Rohre aus verzinktem Eisenblech 351. 
- Zinkblech 351. 
- WeiBblech 351. 

Rohre, genietete 355. 
- geschweiBte 362. 
- gezogene 362. 
- guBeiserne 351. 
- holzerne 351. 
- kupferne 351. 
- Messing 351. 
- mit iiuBerer Muffe 359. 
- mit innerer Mufie 360. 
- mit Mufienverbindung 365. 
- - von Deseniss & Jacobi 366. 
- mit Nippelverbindung 366. 
- - von Biige & Heilmann 366. 
- - von Mayer & Co. 367. 
- - von Winter 366. 
- nahtlose 365. 
- ohne Muffenverbindung 363. 
- Tomback 351. 
- verschraubte 361. 

Rohreinhiingebiigel 371. 
- von Mayer & Co. 372. 

Rohreinhiingewirbel 371. 
- von Mayer & Co. 372. 

RohreinlaBapparat von Winter 373. 
Rohrenbock 90. 
RohreneinlaBgabel 373. 
RohreneinlaBschraube 373. 
Rohrensiige 393, 394. 
- federnde 395. 

Rohrensiige von Greifenhagen 394. 
Rohrensiigeschema 354. 
Rohrfangdorn 390. 
- von Deseniss & Jacobi 391. 

Rohrfiinger 389. 
- von Winter 390, 391. 

Rohrheber 390. 
- von Mayer & Co. 390. 
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Rohrkrebs mit bedingter Losbarkeit d. 
Deutsch. Tiefbohr· Aktien . Gesell
schaft 392. 

- - von Deseniss & Jacobi 392,393. 
- lasbarer, von Lapp 392, 393. 

Rohrkrebs der Deutschen Tiefbohr
Aktien-Gesellschaft 391. 

- mit bedingter Losbarkeit der 
Deutschen Tiefbohr-Aktien-Gesell
schaft 391, 392. 

- von Deseniss & Jacobi 392, 393. 
RohrpreB- und Hebeeinrichtung der 

Deutschen Tiefbohr-Aktien-Gesell
schaft 381. 

Rohrsiitze 362. 
Rohrschappe 181. 
Rohrschellen 371. 
Rohrschneider 393, 394. 
- am Gestange 394. 
- hydraulischer 314. 
- - der Deutschen 'l'iefbohr-Aktien-

Gesellschaft 394, 395. 
- - von Lotaschevsky 395, 396. 
- von Mayer & Co. 395. 

Rohrschliissel 371. 
- der Deutschen Tiefbohr -Aktien

Gesellschaft 371. 
Rohrschuh 368. 
- gezahnter 368. 
- von Mayer & Co. 368. 

Rohrstiicke 366. 
Rohrtour, verlorene 347. 
Rohrversenker von Mayer & Co. 373. 
Rohrzange 80. 
Rollvorrichtung 359. 
Rotationsmaschine von Siegel 25. 
Rotationsvorrichtung 238. 
Rutschschere 3, 73. 
- amerikanische 33. 
- kanadische 33, 107. 

Sackbohrer 186. . 
Salpetersaure, EingieBen von 401. 
SaIzsaure, EingieBen von 401. 
Sandbohrer 184. 
Saphir 213. 
SauggasanJage 64. 
Saugepumpe 334. 
Schablone 369. 
Schaft 5. 
Schall beirn Bohren 323. 
Schappe 74, 180, 400. 
- mit Gabel 181. 
- mit Scharnier 182. 
- mit Spiralbohrer 182. 
- mit Stiel 181. 

Scharnierklemme 371. 
- von Deseniss & Jacobi 371. 

Schaufelbohrer. 184. 

Schenkel 27. 
Schiebersteuerung 51. 
SchieBbiichsen 496. 
Schladebach 257, 448. 
Schlagapparat von Bade 136. 
Schlagbohren'I04, 500. 
Schlagbohrer, elektrischer 137. 
Schlagbohrung mit Verkehrtspiilung 500. 
- hydrau1ische 500. 

Schlagrolle 158. 
Schlagstange 120. 
Schlagzylinder 51. 
Schlammbiichsen-Kopfstiick 72. 
- Ventilschuh 72. 

Schlammlofiel 71, 74, lOS. 
Schlangenbohrer 182, IS3. 
Schlauchverbindungsstiick 129. 
Schleuderrohr 351. 
Schleuderverfahren 351. 
Schotterbohrer 183. 
Schliisselbank 78. 
- fiir das Obergestange 79. 

Schmantkriitzer 74. 
Schmiere fiir Bohrseile 2S. 
Schmirgelbohrkrone 21S. 
Schneckenbohrer, 74, 344. 
- konischer 184 .. 
- zylindrischer IS3. 

Schneidebohrer 184. 
Schneidenwinkel 13. 
Schnellschlagbohren 4. 
Schnellschlagverfahren 503. 
Schopfeimer 329. 
Schopflofiel 329. 
Schopftrommel 329. 
SchOpfen aus der Mitte 331. 
- von oben 331. 
- von unten 331. 

Schraubenfiinger 412. 
SchraubenschloB 7. 
Schraubenwinde 379. 
SchrOckelstein, Lettendrehbohrer von 

210. 
Schrott 213. 
Schubin (Posen) 1. 
Schuh 72. 
Schutzkappe 367. 
Schwiirmer 490. 
Schwefelsiiure 401. 
Schweinitz 446. 
SchleiBhanf, badischer 21. 
Schwengel 40. 
Schwengelbock 46. 
Schwengelfiihrung 46. 
Schwertmeillel 7. 
Schwerstange 30, 79, 107. 
- fiir Trockenbohrung 31. 
- fiir Spiilbohrung 31. 

Schwerstangengewicht' 31. 
33* 
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Schwungbaum 42, 111. 
Seil 73. 
Seilbohren 114. 
- amerikanisches 114, 500. 
- mit Freifallapparaten 114. 

pennsylvanisches 114, 500. 
Reilfanger 412. 
- von Winter 413. 

Seilgewichtsstiick 75. 
Seilklotz 82. 
Seilmast 116. 
Seilmesser 413. 
- doppeltes 413. 

Seilpresse 380, 381. 
Seilscheiben 92. 
Seilschlagbobrverfahren 140, 503. 
Seilschlagbohrwerk 172. 
Seilschlagbohrwinde 172, 174. 
Seile teeren 21. 
Senft-Urbanek 277. 
Severance 205. 
Sicherheit der Seile 28. 
Sicherheitsbohrvorrichtung von Burnside 

490. 
Sicherheitsbobrvorrichtung im Wurm

revier bei Aachen 487. 
- zum Anzapfen alter Grubenbaue 

488. 
- - von Siegel 489, 490. 

Sicherheitsschakel 75. 
SicherheitsschloB 35. 
Simplex-Olpumpe 334. 
Smith & Zonen 213. 
Solheber 326. 
Solloffel 326. 
Solvay-Werke, Neigungsmessel' del' 437, 

458. 
Spaltgliihzylinder 402. 
Spaten 401. 
SpatenmeiJ.\el 5. 
Sperenberg 448. 
Spel'rstock 381. 
SpezialmeiJ.\elstahl 13. 
Spillenrad 83. 
Spinne 414, 415. 
Spinnenbiichse 414. 
Spiralbohrer 182. 
- mit Spindel 184. 

Spiralseil 22. 
Spitzbohrer 209. 
Spitzfangel' 410. 
- del' Deutschen Tiefbohr-Aktien-Ge

sellschaft 411. 
- mit Muffe del' Deutschen Tiefbohr-

Aktien-Gesellschaft 411. 
Spitzmei13el 194. 
Spl'engkapsel von Dcseniss & Jacobi 497. 
Spl'inghebel "Gem" 43. 
Spl'ingschliissel von Raky 143. 

Spritzbohrel' 138. 
Spiildrehbohrer 196. 
Spiildrehbohrung 177, 178, 193, 500. 
Spiildruck 500. 
Spiilel'weiterungsbohrer 314. 
Spiilhollandel' 226. 
Spiilkopfe 226. 
Spiilung, direkte 4, 121. 
- indirekte 4, 121. 
- nol'male 4, 121. 

Spund 345. 
Stahlhohlkrone 210. 
Stahlhii1~e von Thumann 454. 
Stahlkrone 209, 210, 319. 
Stahlsorten 213. 
Stahlvollbohrkrone 209. 
Stahlzackenkrone 210. 
Standrohr 129. 
Standwasser 483, 484. 
Stangenzug 75. 
Stellschraube 65. 

- pennsylvanische 114. 
Stelzenapparat von Fauck 36. 
Stirnfraser 218, 402. 
Storungen beim Bohrbetriebe 396. 
StoBbohrkrone 320. 
StoBbohrung, hydraulische 503. 
StoBfangwinkel 149. 
StoBklemme 376. 
Stopsel 367. 
Stl'ahlpumpe von Wolski 339, 340. 
Stratameter 417. 
- del' Deutschen Tiefbohr-Aktien-Ge

sellschaft 443, 444, 446. 
- von Kiippel's 418, 419. 

Stratigiaph 273, 325, 441, 442. 
- der Deutschen Tiefbohr-Aktien-Ge

sellschaft 443, 444, 446. 
- von Jahr 446. 
- von Lapp 442. 

Stuhlkriicke 175. 
Sullivan Machinery Company 212, 295, 

297, 299. 
- - Bohrkrone mit Doppelkernrohr 

del' 225. 

Tagebuch des Bohrmeisters 315. 
Tecklenburg, Handtiefbohrapparat von 

198. 
Tellerbohrer 184. 
- mit Glocke 184. 
- mit Nachschneiden 184. 

Terp 218. 
Thel'mometerfiasche von Thumann 452. 
Thom & Son 288. 
Thumann, Fanggestange von 405. 
Tiefpumpe 334. 
- gestangelose 336. 
- - von Gerlach 337. 
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Ton 344. 
Torfbohrer 180. 
Torpedieren 416. 
Torpedo 496. 
Torpedo-Sprengpatrone von Deseniss & 

Jacobi 497. 
Torsionsprobe 29. 
Torsionsseil, Bohren mit 113. 
Trauzl & Co., Lokomobile von 60. 
- Petroleum-SchOpfwerk von 329. 

Treibrohre 365. 
- der Deutschen Tiefbohr-Aktien-Ge

sellschaft 366. 
Trepanierbohrer 184. 
Trichterbohrer mit Spitze 186. 
- mit Spirale 186. 

Triumph, Erdbohrer 183, 201. 
Trockenbohrung, 4, 43, 120, 178. 
Trompete 412. 
Turmhebel 171. 

Ubergangsstiick 367. 
- von Lapp 367. 
- von Winter 367. 

Ubergreifung 356. 
Uberhaubohrmaschine 
- fiir harteres Gestein 478. 
- von Gildemeister & Kamp 472. 
- von Munscheid 477. 
- von Pelzer 477. 
- von Rosenkranz 476. 
- Westfalia 471, 473, 
- von Wunderle 479. 

Uberlaufthermometer 449. 
Umleitungswelle 154. 
Umsetzungswinkel 71. 
Umspiilrohre 399. 
Universalapparat 145, 503. 
Universalbohrapparat von Siegel 251. 
Universalbohrkrane 140. 
Universaldiamantbohrmaschine, System 

Senft-Urbanek 254,255,256. 
Universalfanger von Deseniss & Jacobi 

413. 
Universallokomobile 273. 
Untergestange 30. 
Unterschwengel 147. 
Untersuchungsbohrlocher 485. 

Ventil 72. 
Ventilbohrer 189. 
Ventilschappe 181. 
Verdrehungsfestigkeit (Torsion) 190. 
Verkehrtspiilung 4, 121, 500, 503. ' 
Verklemmung 397, 400. 
Verlettung 344. 
Vernietung 359. 
Verrohrung 193, 344, 347. 
- gleichzeitig mitsinkendc 348, 350. 

Verrohrung, giiltige 348, 349. 
- Teleskop 348, 349, 350. 
- verlorene 348, 349. 

Verschlossene Seile 22 
VerschluB, wasserdichter von Bohr-

lochem 491. 
Vertikalbohren 455. 
Verwiissern derolfiihrenden Schichtenl21. 
Verwasserung 121. 
Verwendbarkeit der Freifallapparate 37. 
Vierbockes, Aufstellen eines 95. 
Vierbockgeriist 91, 93. 
Viertaktmotor 61. 
Vorgelegehaspel 83. 
Vorrichtung zum Abdichten von Bohr-

Mchem 491. 
Vorschub, hydraulischer 234. 
Vorteile der Explosionsmotoren 50. 

Wasseraufnahmevermogen vonGesteinen 
484. 

Wasserbesatz 496. 
Wasserkraftanlagen 49. 
Wasserriicklauf 126. 
Wassersacke 485. 
Wassersicherheitsventil 126. 
Wasserspiilmufienmeillel 12. 
Wasserspiil-Spiralbohrer 194. 
Wechselstiicke 20. 
Weinfeld-Policiori-Bucan 354. 
Wels 139. 
Wetterdurchhiebe 468. 
Wietze, Fanggestange 405. 
Wilke, Handbohrer von 198. 
Winter 258, 259, 357. ' 
- Bohrzylinder von 52. 

Wirbelstiick 107. 
W olfsrachen 409. 
Wolski 134. 

Zackenkrone 369. 
Zahl der Schwengelarbeitcr 17, 48. 
Zahnschneider 308. 
Zahnstangenwinde 379. 
- von Mayer & Co. 378. 

ZapfenschloJ3 20. 
Zementpatronen 491. 
Zentral-Pumpanlage 339. 
ZerreiBversuch 28. 
Ziehvorrichtungen 387. 
Z-MeiBeI6. 
Zobel, Eisenfanger von 414, 415. 
- Freifallapparat von 36. 
- Kernfanger von 320. 

Ziindmaschine, magnet-elektrische 402. 
Zweck der Bohrlocher 1. 
Zweibock 86. 
Zweitaktmotor 63, 64. 
Zwischenstiick 30. 
Zylinder-Erdbohrer 182. 
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Mit 622 Figurell im Text und auf 12 Tafeln. 

In Leinwand gebunden Preis M. 20,-. 

Entwerfen und Berechnen der Dampfmaschinen. Ein Lehr- und 
Handbuch fiir Studierende und angehellde Konstrukteure. Von Heinrich 
DubbeI, Ingenieur. Dritte, vcrbesserte Auflage. Mit 470 Textfiguren. 

In Leinwand gebunden Preis M. 10,-. 

Die Dampfkessel nebst ibren Zubehorteilen und lIiIfi;einrich
tUllgen. Ein Hand- und Lehrbuch zum praktischen Gebrauch flir Ingenieure, 
Kesselbesitzer und Studierende. Von R. Spalckhaver, Regierungsbaumeister, 
Kg!. Oberlehrer in Altona a. E., und Fr. Schneiders, Ingenieur in M.-Gladbach 
(Rhld.). Mit 679 zum groBen Teil ganzseitigen Textfiguren. 

In Leinwand gebunden Preis M. 24,-. 

Die Dampfkessel. Lehr- und Handbuch flir Studierende technischer Hoch
schulen, Schiiler hoherer Maschinenbauschulen und Techniken. sowie flir 
Ingenieure und Techuiker. Bearbeitet von Professor F. Tetzner, Oberlehrer 
an den Konig!. Vereinigten Maschinenbauschulen zu Dortmund. Vierte, ver
besserte Auflage. Mit 162 Textfiguren und 45 lithographischen Tafeln. 

In Leinwand gebunden Preis M. 8,-. 

F. Haier, Dmnpfkessel-Feuernng'en ZIU- Erzielnng' einer llloglichst 
ranchfreien Verbrennnllg. Zweite Auflage im Auftrage des Vereines 
deutscher Ingenieure bearbeitet vom Verein fiir Feuerungsbetrieb und Rauch
bekampfung in Hamburg. Mit 375 Textfiguren, 29 Zahlentafeln und 10 litho, 
graphischen Tafeln. In Leinwand gebunden M. 20,-. 

Zu bezieben durcb jede Bucbbandlung. 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Die Regelnng der Kraftmaschinen. Bercehnung und Konstruktion del' 
Schwungrader, des Massenausgleiehs und del' Kraftmasehinenregler in elemen
tarer Behandlung. Von Professor Max Tolle, Privatdozent an del' Techni
schen Hochsehule in Karlsruhe. Zweite, verbesserte und vermehrte Auf I. 
Mit 463 Textfiguren und 19 Tafeln. In Leinwand gebunden Preis M. 26,-. 

Anleitnng ZlU' Durchfiihrung von Versnchen an Darnpfmaschinen 
nnd Dampfkesseln. Zugleich Hilfsbuch fill: den Unterricht in Maschinen
laboratorien technischer Schulen. Von Franz Seufert, Ingenieur, Oberlchrer 
an del' Kgl. Hoheren Maschinenbauschule zu Stettin. Zweite, erweiterte 
Auflage. Mit 40 Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M.2,-. 

Technische Untersnchnngsnlethoden znr BetriehskontroIle, ins
besondere zur Kontrolle des Darnpfbetriebes. Zugleich ein Leitfaden fiir 
die Arbeiten in den Maschinenbaulaboratorien technischer Lehranstalten. 
Von Ingenieur Julius Brand, Oberlehrer del' Kgl. Vereinigten Maschinen
bauschulen zu Elberfeld. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 
Mit 301 Textfiguren, 2 lithographischen Tafeln und zahlreichen Tabellen. 

In Leinwand gebunden Preis M. 8,-. 

Technische Messllngen bei Maschinenuntersnchnng'en lllld im 
Betriebe. Zum Gebrauch in Maschinenlahoratorien und in del' Praxis. 
Von Professor SDr.<3'ng. Anton Gl'arnbilrg, Dozent an del' Techn. Hochschule 
Danzig. Zweite, urngearbeitete Auflage; Mit 223 Textfiguren. 

In Leinwand gebunden Preis M. 8,-. 

Der Indikator lllld seine HilfSeinrichtungen. Von Dr. A. Staus. 
Mit 219 Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M. 6,-. 

Grnndziige del' Kinematik. Von A. Christmann, Diplom-Ing. in Berlin, 
und SDr.<3'ng. H. Baer. Professor an del' Technisehen Hochschule in Breslau. 
Mit 169 Textfiguren. ' Preis M. 4,80, in Leinwand gebunden M. 5,80. 

Kondensation. Ein Lehr- und Handbuch iiber Kondensation und aIle damit 
zusammenhangenden Fragen, auch einschlieBlieh del' Wasserriickkiihlung. 
Fiir Studierende des Maschinenbaues, Ingenieure, Leiter groBerer Dampf
betriebe, Chemiker undZuckertechniker. Von F. J. Weill, Zivilingenieur in 
Basel, Zwei te, erganzte Anflage. Bearbeitet von E. Wiki, Ingenieur in 
Luzern. Mit 141 Textfiguren und 10 Tafeln. 

In Leinwand gebunden Preis M. 12,-. 

Die Kondensation der Dampfmaschinen nnd Dampftm'binen. 
Lehrbuch fiir hohere teehnische Lehranstalten nnd zum Selbstunterricht. 
Von Diplom.lngenieur Karl Schmidt. Mit 116 Textfiguren. 

In Leinwand gebunden Preis M. 5,-. 

Technische Warmemechanik. Die fUr den Maschinenbau wichtigsten 
Lehren aus del' Meehanik del' Gase und Dampfe und del' mechanischen 
Warmetheorie. Von ·W. Schiile, Ingenieur, Oberlehrer an der Kgl. Hoheren 
Maschinenbauschule zu Breslau. Mit 118 Textfiguren und 4 Tafeln. 

In Leinwand gebunden Preis M.9,-. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 




