
B e z u g s b e d in g u n g e n , A n s c h r if te n  u- A n z e ig e n p re is e  s. S* 2 5

Z.VDI BAND 82 Nr, 30 SEITE 865 bis 896 BERLIN, 23. Juli 1938

I n h a l t :  Deutsche Ingenieurarbeit und das Ausland, 865. 25 Jahre VDI in Argen
tinien, 871. Elektrisierung der ehem. Osterr. Bundesbahnen, 873, Spreng- 
granaten, 879. Dauerhaltbarkeit hohler Kurbelwellenzapfen, 885, Mirower 
Kanal, 889. Hafner-Tragschrauber, 890. Lokomotiv-Treibstangen und 
Kolbenstangenbefestigungen, 891. Gleichstrom-Umspanner, 893.

(V o lls t. V e rz e ic h n is  S. 8 9 6 )
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Stufenpressen
bis zu 12 A rbeitsstellen.

Die lechnisch vollendeten 
Stanz- und Ziehautomaten. in 

gedrungener kompakter Bauart 
Erschütterungsfreies Arbeiten.

Verlangen Sie unseren Sonderprospekt

Deutsche W affen- u n d  M unitionsfabriken  A.-G. W erk K arlsruhe i. B.
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MASCHINENFABRIK BUCKAU R.WOLF AG.
MAGDEBURG

m it  e in s te l lb a r e m  O b e r b a u  (W ip p e )  
E im e r in h a l t  2 0 0  I A b tr a g s h ö h e :  m a x . 17 m

BUCKAU-WO
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A n f r a g e n  e r b e t e n  a n :

Z A P P 2230»

Unlegierte u. legierteWerkzeugstähle 
füralle Verwendungszwecke und Bean
spruchungen/Schnellarbeitsstähle mit 
verschiedenen Zusammensetzungen, 
für hohe und höchste Leistungen /  
Baustähle für den allgemeinen 
Maschinenbau, für den Kraftwagen-, 
Luftfahrzeug- und Motorenbau usw. /

Nichtrostende und säurebeständige 
Stähle in zahlreichen Qualitäten für 
alle Anforderungen des Verbrauchs /  
Hitzebeständige Stähle mitverschieden 
hoher Beständigkeit /  Schweißdrähte 
aus Kruppschen Edelstahlen u.Sonder
legierungen für alle schweißbaren 
Stähle, Gußlegierungen u. Gußeisen.

Krupp-Edel- u. Sonderstähle

R o b e r t  Z a p p  / D ü s s e l d o r f ,  S c h l i e ß f a c h  4 9 0 , R u  f:  20571
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K R A N E
V E R L A D E -A N  LA G E N

und sonstige

H E B E Z E U G E
in Sonderausführungen 

für wirtschaftlichen Güterumschlag in 
Häfen, Kraft- und Industriewerken usw

z. B. PORTAL-W IPPKRANE 
SCHW IM M -W IPPKRANE 

MONTAGE- UND BOCKKRANE 

VERLADEBRÜCKEN

LAUFKATZEN 
GREIFER-MEHRARM-GR EIFER 

MAGNETE 
WINDEN-SPILLS

ARDELTWERKE EBERSWALDE
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Die Vereinigten Oberschlesiichen Hüttenwerke umfassen die Herstellung von  

Koks und Roheisen, von Stahl* und W alzwerkserzeugnissen, die Weiterver* 

arbeitung in Giefjereien und Schmieden, ferner die Verfeinerung von Draht, 

Rohr und Blech, sow ie den Bau von Maschinen und Stahlkonstruktionen

lulienhütte, Bobrek  

Zaw adzkiw erk, Andreashüfte  

Herminenhütte, Laband  

Drahtwerke, G leiw itz  

Stahl röhrenwerke, G ieiw jfz

Stadtwerke, G leiw itz  
Edelstahlwerk, M alapane  

W erk Königshuld, Königshuld 

Donnersmarckhütfe, Hindenburg 

Blechwarenfabrik, G leiw itz

OBERHUTTEN
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DEUTSCHE ROHRLEITUHCSBAUAKTIEHGESELISCHAFT
BITTERFELD- DÜSSELDORF

— ——

Ü berhitzer für ortsfeste Anlagen 

Kesselschmiede-Erzeugnisse

m m



KO BA LT-SCH N ELLD REH STÄ H LE  
VAN ADIUM-SC H N E LL D R E H STÄH L E 
W A R M  A R  B E I T S S T Ä H  L E  
LE G IER T E  U N D UN LEG  IE R T  E 
WERKZEUGSTÄHLE • BAUSTÄHLE  
GESCHMIEDET, GEWALZT, GEZOGENö ' r
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eine reiche Auswahl, wie sie nur ein Erzeugnis bieten kann, das einen steten großen Absatz mit 

höchster Vielseitigkeit verbindet.
Lichtpauspapier „OZALID" hat einen solchen raschen, großen Verbrauch: alle Tage wechseln unsere 

umfangreichen Lager • bis auf die selteneren Spezialsorten - ihren Inhalt; Tausende von Rollen wan
dern täglich hinaus in die W elt, Tausende kommen neu aus der Fabrikation, um sofort oder in ein 

paar Tagen weiterzureisen an unsere „OZALID"-Freunde.
Einfache Sorten für den normalen technischen Gebrauch, Spezialmarken wie „O ZALID" auf Leinen, 
Pausleinen, Folie, Flugpost und viele andere - sie dienen den vielseitigen Ansprüchen der Praxis-er- 
füllen jeden Wunsch, den man an ein modernes Lichtpauspapier zu stellen vermag. Und immer ist 
es die bewährte, leistungsfähige Trockenentwicklung, die allen unseren Marken ihren guten Ruf ver* 
schqfft. „O ZALID" gilt heute mit Recht als

das moderne Lichtpausverfahren für jeden Betrieb*

K A L L E  &  C O .  A K T I E N G E S E L L S C H A F T ,  W I E S B A D E N  -  B I E B R I C H
V ertre tu n g  u n d  K u n d en d ie n st a n  a lle n  g ro ß e n  P la tz e n , D ie B eze ich n u n g  „ O Z A L ID "  ist a ls  W a re n z e ic h e n  g e se tz lich  geschützt.



Werk Reisholz 
Düffeldorf- 
Reisholi

Verwaltung: 
Kölner Ptt.574- 
Schließ Pach 363
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T o rs lo n s* D ie g r« m in  e in e r  D ie te lo n lo g e  
m i t ! u n i  6 h n e  H u l s o n f c d c r k u p p t u n g

5 ! u 1 I !

v'jwir HüliaftUd«Uupptu<

60 80 100 120 MO 160 180 200 220 240 260
DrehzoM in Umdr. win.

M A N -R E N K -H U L S E N F E D E R K U P m M O R P .
Absolut betriebs- und bruchsicher. 

Spielend leichter Ein-und Ausbau. 

Die ideale, tederelastische Kupp

lung für alle Belastungsverhälfnisse.

Fordern Sie unsere Drucksachen an.

W m  m m m m mest. n .  mm m . mm i

Schnitte, Stanzen, Präge- und Zieliwerkzeuge
G esam tschnitte, Bohrlehren und V orrichtungen

Sonderabteilung für Großwerkzeugbau
Preßwerkzeuge für Karosserie- und  A utom obilbau bis zu 
den g röß ten  A bm essungen, b e trieb sfertig  au sp rob iert. 
Pressen von 250 bis 800 t  D ruck zum A usprobieren im 

Betriebe vorhanden.

Erprobte Konstruktionen K urze Lieferzeiten

F R IE D R IC H  VOLK
Erzgebirgische Schnittwerkzeug- und Maschinenfabrik, Schwarzenberg (Erzgeb.)

Größte Spezialfabrik der Branche

So schützen Sie Ihre Maschinen 

gegen Drehschwingungen und 

Stoffe durch Einbau hochelastischer, 

schwingungs- und stoljdämpfender
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jO te fe tó a r ir i ę r o s s e n ,  

x x m Z  b is  6 0  P S .

MASCHINENFABRIK A.BEIEN • HERNE I.W
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W ir liefern für Stadtgas-Tankstellen die gesamte 
maschinelle Ausrüstung, vor allem DEMAG-Hoch- 
druck-Kompressoren bis 300 atü Endspannung, 
Antriebsmotoren, Gasmesser, Filter, Speicher

flaschen und Zapfsäulen.

Fordern Sie unsere S o n d e r d r u c k s c h r i f t e n

DE M A G  DUISBURG

GEBR. HEINEM ANN A.G.

DEMAG'Hochdiuckkonipressoren
für Stadtgas -Tankstellen

3/4 autom. Hochleistungs-Vielbänke
für die rationellste Mengenfertigung

Der A rbe ite r b ring t das 
W erkstück zw ischen die 
Spitzen, legt einen S teuer
hebel um, w orauf die Ma
schine alle erforderlichen 

Bewegungen ein le ite t.

Nach beendeter A rb e it 
kehrt alles in die A n fa n gs
ste llung zurück, w orauf 
das W erkstück ausge

spannt w ird.

ST. G E O R G E N ,  S C H W A R Z W A L D
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MITTELDEUTSCHE STAHLWERKE AG., RIESA/ELBE
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für schwere Dreharbeiten 
4o o  - 6 00  mm Spifzenhöhe

Abstechbänke mit feststehendem 
oder umlaufendem Werkzeug

Kalibriermaschinen -  
Abpressvorrichtungen

Schrupp-und Abstechbänke 
für P resslin ge  

Gewindeschneid-u.Planbänke 
Für Tempergussrohlinge —

F R I E D R I C H  D E C K E L - M Ö N C H E

B »
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SeegehendesFlugzeug- 
versuchs- u. Bergungs
schiff „ G R E I F “ mit 

X 2 2 0 0  PS V o i t h -  
Schneider-Propellern

Fordern Sie unsere  Druckschrift „ P a n p h o t"  
und unverbindliches A n g e b o t

ERNST LEITZ
W E T Z L A R

PANPHOT
D a s  n e u e  M e t a l l m i k r o s k o p  m i t  
S p i e g e l r e f l e x k a m e r a
für alle Arbeiten im Hellfeld, Dunkelfeld und im polarisierten Licht 
für Auflichtmikroskopie bei vollkommen reflexfreier Beleuchtung 
mit dem Polarisations-Ultropak
für metallographische, erz- und kohlenpetrographische Unter
suchungen mit dem Opak-Jlluminator 
sowie für Obersichtsaufnahmen großer Objekte.

Sämtliche mikroskopische Nebenapparate, 
wie chemische Mikromanipulatoren, Heiz
tische, Integrationstische usw., verwendbar. 
Obergang von auffallendem zu durch
fallendem Licht mit einem Handgriff. 
Bequem angeordnete Einsteilmattscheibe. 
Zentrierte Glühlampe als Lichtquelle.
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Heuer löst alle Getriebefragen
Gruppe 5

„Selbstumschaltgetriebe DRGM"

Bild 112

für 1-9 Geschwindigkeiten 
mit mathematisch genau bleibender selbst
tätiger Umkehr in jeder Zeiteinheit und in 
jeder Schaltstufe. Bewährt an

R ührw erken,Tunnelöfen, W a lken , 
W asch-, Textil- und W erkzeu g 
maschinen.

W ir liefern jede Art Schaltgetriebe mit und 
ohne angeflanschtem M otor bis zu den größten 
Übersetzungen.

K a t a l o g  a u f  V e r l a n g e n

S a x o n ia w e r k  
Paul Heuer k . - g .

 1 A U
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¡SIS
Z E I C H E N M A S C H I N E N  
U N D  Z E IC H E N T IS C H E
unsere ausschließlichen Erzeugnisse seif 15 Jahren, 
verkörpern die wichtigsten Fortschritte auf dem 

Gebiete der neuzeitlichen Zeichengeräfe

ls is -N o rm a l-Z e ich e n m a sch in e n  

Isis-Z e ic h e n m a sch in e n  mit L a u fw a g e n  
Is is-S tu d io -Z e ich e n m a sch in e n  

Is is -S u p ra -Z e ic h e n tisc h e  
Is is-Ju n io r-Z e ich e n tisch e  

is is -Z e ic h e n m a s c h in e n -S c h ra ffie rg e r ä te  

Isis-Z e ich e n m a sch in e n -P la n im e te r

B ish e r ü b e r  3 0 0 0 0  Z e ich e n m a sch in e n  
g e lie fe r t

In ternationale Ausstellung Parisl937 
Ehrenurkunde (Diplome d ’Honneur)

in Klasse 49 

(Höchste Auszeichnung nach dem Grand Prix)

OR.GRAF GMBH GOTHA9
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D.R.C.M
AUSL.

ORTLINGHAUS
Jjc u H e U e H  ~ 3 (u p p U ih g fih

m it  g e h ä r t e t e n , f e d e r n d e n  S i n u s - L a m e l l e n
W ir  f e r t i g e n  an:  Mechanisch schaltbare, druckluft- oder öldruckgesteuerte Reibungskupp
lungen, schwingungsdämpfende Kupplungen, Bremskupplungen, Spezialkupplungen fQr Jeden 
Verwendungszweck, Slcherhelts-Rutschkupplungen zur genauen Drehmomentbegrenzung. Die 
Kupplungen für höchste Ansprüche bei kleinstem Raumbedarf. Absolute Betriebssicherheit, 
unbeschränkte Lebensdauer, kleinster Hub, ohne Axialdruck. Für Jeden Zweck und höchste 
Dreh- und Schaltzahl, Spitzenleistungen Im Dauerbetrieb. Aus rein deutschen Rohstoffen. 
V e r l a n g e n  S i e  k o s t e n l o s e  E i n b a u - V o r s c h l ä g e  f ü r  I h r e  S p e z i a l z w e c k e l

Westfalia _
ölschleuder-Anlagen

fü r  d i e

M ineralöl-Raffination
u n d

A l tö l -A u fb e r e i tu n g
A n f r a g e n  e rb it te t»

Ramesohl & Schmidt A .-G ., O e ld e  I.W 305
S p e z i a l f a b r i k  f ü r  S e p a r a t o r e n
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M1XJ.G E N E5T

in z w e c k m ä ß ig e r  A u s fü h ru n g  fü r  Je d es F ö rd e rg u t

L O U I S  H E R R M A N N  • D R E S D E N  A 2 4

BERLIN-SCHÖ NEBERG , GENESTSTRASSE 5

F E R N S P R E C H E N  - F E R N M E L D E N
F O R D E R N

A UTO M ATISC HE SCHNELLVERKEHRSANLAGEN IM  DIENSTE DER INDUSTRIE, 
DES HANDELS, DES GEWERBES, DER VERW ALTUNG. -  ACHTEN SIE DARAUF, 
IHR U N TE R N EH M E N  M IT  M IX  & GENEST-FERNSPRECH- U N D  FERNMELDE

ANLAG EN  AUSZURÖSTEN.

W IR  UNTERHALTEN IN FAST ALLEN GROSSEREN STÄDTEN TEC H N ISC H E  BÖROS U N D
TEC H N ISC H E REVISIONSSTELLEN



pp KOMP R E S S O R E N

II 3 stufiger C02-Kompressor

2800
Kompressoren ||
• j  r  •• PPjeder G r o s s e l !  
für alle G a s e  f f  
und D rücke  II

II 
III *

geliefert.

MASCHINENFABRIK SÜRTH, Sürth bei Köln
Z W E I G N I E D E R L A S S U N G  D E R  G E S E L L S C H A F T  F Ü R  L I N D E ' S  E I S M A S C H I N E N  A. G.

D 13?

Gleichstrom-Kapsel- 
Dampfmaschinen

D. R. P.

Ein Fortschritt im 
Dampfmaschinenbau!
Unübertreffliche Einfachheit 
G eringster P latzbedarf 
N euzeitliche Konstruktion 
Erstklassige Ausführung 
Verschieißioser Betrieb  
Höchste B etriebssicherheit 
Keine Bedienung  
Geringste Kosten

Schnellaufende K o lb e np u m p e n
iPat Schoene) — 7

1100 PS-Gleichstrom-Kapsel- 
Dampfmaschine 
n — 333 gekuppelt mit 
Gleichstrom-Dynamo

MASCHINENFABRIK MEER
AktiengesellschaFt M . G I a d b a c h

Z. VDI Nr. 30
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A. Bezugsbedingungen:

VDI-VERLAG GMBH
Berlin NW7 

Dorotheenstraße 40

Die „V D I-Z eitschrift“ erscheint wöchentlich einmal.

Die B ezu gszeit is t vierteljährig (Ausland ganzjährig).

Der B ezugspreis  beträgt vierteljährlich 10.-RM ,ganzjährlich40.-RM .

B estellu ng  kann bei jeder Buchhandlung, beim Verlag und bei der 
Post aufgegeben werden.

A bbestellung ist nu r am Schluß eines Vierteljahres bzw. Jahres zu
lässig. Nicht befristete Bestellungen laufen von Vierteljahr 
zu V ierteljahr weiter (Ausland von Jah r zu Jahr).

B ezugsgebtlhren sind stets zu Beginn eines neuen Vierteljahres oder 
Jahres fällig und werden bei Ausbleiben der Zahlung durch 
Nachnahme cingezogen.

Lieferung im Inland durch den Postzeitungsdienst, nach dem Ausland 
unter Streifband.

E inzelheftpreis: 1.75 RM, für Mitglieder 1.50 RM zuzügl. 15 Rpf. 
Postgeld.

V D I-Llteraturkartei: Auf W unsch erhalten unsere Bezieher un
berechnet K arteikarten über den Inhalt säm tlicher Zeit
schriften des VDI in m onatlichen Zusammenstellungen gegen 
E rsta ttung  der jährlichen Versandkosten von 1.— RM.

Zur Beachtung!
L ieferstörungen werden am schnellsten beseitigt, wenn bei Lieferung 

durch den Postzustellungsdienst sofort das zuständige Post
am t, bei Streifbandsendungen der Absender verständigt wird.

U m -  und A bbestellun gen  sind zweckmäßig stets dorthin zu richten, 
wo die Bestellung aufgegeben wurde. Bei Umbestcllungcn 
fordert die Post fü r jede Zeitschrift 40 Rpf. Überweisungs
gebühren.

B el Zuschriften und Zahlungen wird um genaue Angabe der voll
ständigen A nschrift und des Verwendungszweckes gebeten, 
da nur dadurch Verwechslungen und Lieferstörungen ver
mieden werden können.

M itg liedb eiträge für VDI auf Postscheckkonto Berlin 05 35 erbeten.

B. Anzeigenpreise und Bedingungen:
. S atzsp iege l der */i Seite 171/250 mm.

E m pfeh lungsanzeigen  nur nach Seitenteilen. */i Seite 450.— RM, 
Zi, Zu */•» Vi« Seite anteilig.

N achlaß:

bei mindestens 3 6 12 24 52 maliger Aufnahme im Jah r
3 5 10 15 20 v.H .

Aufschläge für Vorzugsplätze nach vorheriger Vereinbarung 
lau t Tarif.

F ür B ezu gsq u ellen -N ach w eis: J/i«> 7»* un^ V u  Seite.

F ür K leine (G elegen h eits-) A nzeigen  (Stellengesuche u.-angebote, 
Vertretungen usw.) von */m Seite an  und größer kein Nachlaß.

E rm äß igte  G rundpreise: Stellengesuche Vi Seite 300.— RM.
F ü r Kennwortanzeigen wird eine besondere Gebühr von 
1.50 RM für Stellenangebote, von 0.50 RM für alle anderen 
berechnet. Ausland auch mehr. Zahlung bei Bestellung. 
Erfüllungsort fü r beide Teile Berlin.

Stellenanzeigen für den Bereich der Metall- und Bauindustrie können 
nur unter voller Anschrift des Auftraggebers veröffentlicht werden, sofern 
keine Ausnabnebewilligung von der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung, Berliti-Charlottenburg, Hardenbergstraßel2, 
vorliegt.

A nzeigenschluß: a) fü r Empfcblungsanzeigen 14Tage vorErscheinen, 
b) für Gelegenheitsanzeigen M ontag vorm. 10 Uhr.

Fernsprecher: Sammelnummer 11 61 71.

Postscheckkonto: Berlin 1023 73, Budapest * 59 051, Prag 77 320,
W arschau 104 372, Wien 174 439.

Bankkonto: Dresdner Bank, Dep.-Kasse 65, Berlin SW 19,
W allstraße 5—8. Deutsche Bank, Stadtzentrale 
A bt. A, Berlin W  8, M auerstraße 26-27.

D rahtanschrift: Ingenieurverlag.

Geschäftszeit: M ontag bis Freitag 74S—16*° Uhr,
Sonnabend 744—12M Uhr.
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§
SIEM ENS

WECHSELSTROM-LOKOMOTIVEN
mit Einzelachsantrieb

l'Do I' Schnellzuglokomotive der 
Österreichischen Bundesbahnen 
'm it4Vertika l-Doppelm otorenvon 
2440 kW Gesamtstundenleistung, 
federndem Kegelradantrieb mit 
Hohlwelle. 112,5 t D ienstgewicht, 
100 km h Höchstgeschwindigkeit.

Elektrische Ausrüstungen fü r  
34 Lokomotiven geliefert

Bo'Bo' Personen- und Güterzug
lokom otive  der Deutschen Reichs
bahn m it 4 Tatzenmotoren von 
2180 kW Gesamtstundenleistung, 
mit doppe lse itigem , 
ungefedertem  Zahnradvorgelege 

mit Schrägverzahnung.
78 t D ienstgewicht, 90 km/h 
Höchstgeschw indigkeit.

Elektrische Ausrüstungen  
fü r  111 Lokom otiven geliefert 
bzw . in A uftrag

S I E M E N S - S C H U C K E R T W E R K E  A G 224



ZEITSCHRIFT DES VEREINES 
DEUTSCHER INGENIEURE
Bd. 82 SONNABEND, 23. JULI 1938 Nr. 30

Deutsche Ingenieurarbeit und das Ausland
Von Otto S ack, Leipzig 

Festvortrag der 76. Hauptversammlung des VDI in S tuttgart

Die Technik hat seit jeher Brücken zwischen den Völkern geschlagen. A uch der V ierjahresplan ist 
keine chinesische Mauer, sondern wird — nach Sicherung unseres Volkes vor Ausbeutung — Grund
lage zum A ustausch m it all den Ländern sein, deren W irtscha ft sich mit der deutschen wechselseitig 
ergänzt. In diesem A ustausch auf dem W eltmarkt messen sich die Kräfte der Völker. Höchste Güte 
der gelieferten W aren, Eignung der Menschen fü r den D ienst im Ausland und Eingehen auf die be
sonderen W ünsche und Bedürfnisse der Auslandskunden — das sind Voraussetzungen fü r eine 

fruchtbringende Verbindung deutscher Ingenieurkunst m it dem Ausland.

Vierjahresplan und Außenhandel
D i e  T e c h n i k  s c h l ä g t  B r ü c k e n  z w i s c h e n  

d e n  V ö l k e r n .  Das wird uns gerade heute in der 
Gegenwart des Vierjahresplanes besonders deutlich. Die 
Erfindungskraft wird aufgerufen, um ferne Güter, wie 
Gummi, Textilfaser, Benzin usw., im eigenen Lande zu 
erzeugen. W ir alle setzen unsere höchste Ehre darein, 
zum Gelingen dieser Aufgabe, die uns der Führer gestellt 
hat, beizutragen. Die Heimat darf keine Not kennen, der 
deutsche Werkmann darf nicht ohne den eigenen Roh
stoff seines Bodens bleiben, so fanden die Alten das Erz 
und das Salz der Berge, so vermehrten Bauerngeschlechter 
den Ernährungsraum  des Volkes durch Steigerung der 
Ernteerträge, so schaffen wir uns eigene Bodenschätze 
und sichern uns fü r den Fall der Gefahr die e i s e r n e

R a t i o n .  Eine Mangellage könnte eine Gefährdung der 
Nation mit sich bringen, deshalb wird und muß sie be
seitigt werden. Schon während der letzten Hochkonjunktur 
war die Welt knapp an Eisenerzen und anderen Roh
stoffen. E rst recht ist diese Vorsorge fü r Kriegszeiten 
selbstverständlich fü r ein Land, das die Abschnürung 
durch die Blockade während des großen Krieges an Leib 
und Seele erfahren hat.

Der Einsatz der Technik im Vierjahresplan soll das 
Deutsche Volk vor der Ausbeutung schützen. Aber der 
Vierjahresplan ist keine chinesische Mauer, die Deutsch
land von der Welt absperrt. W ir wollen Außenhandel 
treiben, wir wollen sogar einen größeren und besseren 
Außenhandel aufbauen, aber wir wollen kaufen und ver
kaufen, w a n n  und w o wir wollen und n i c h t  z u B e -

C D  bis 25% A nteil Deutschlands ander
E D  26 "  50 " Maschinen -Einfuhr des be-
fS 3  5 1 " W ” tre ff. Landes im  Jahre 1936

Die Breile der Pfeile zeigt den 
Wert der Maschinen-Ausfuhr 
nach dem betr. Land'¡.Jahre 7337
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Die Technik hat seit jeher Brücken zwischen den Völkern geschlagen. Auch der Vierjahresplan ist 
keine chinesische Mauer, sondern wird — nach Sicherung unseres Volkes vor Ausbeutung — Grund
lage zum Austausch mit all den Ländern sein, deren W irtschaft sich mit der deutschen wechselseitig 
ergänzt. In diesem Austausch auf dem Weltmarkt messen sich die Kräfte der Völker. Höchste Güte 
der gelieferten Waren, Eignung der Menschen fü r den Dienst im Ausland und Eingehen auf die be
sonderen W ünsche und Bedürfnisse der Auslandskunden — das sind Voraussetzungen fü r eine 

fruchtbringende Verbindung deutscher Ingenieurkunst m it dem Ausland.

Vierjahresplan und Außenhandel
D i e  T e c h n i k  s c h l ä g t  B r ü c k e n  z w i s c h e n  

d e n  V ö l k e r n .  Das wird uns gerade heute in der 
Gegenwart des Vierjahresplanes besonders deutlich. Die 
Erfindungskraft wird aufgerufen, um ferne Güter, wie 
Gummi, Textilfaser, Benzin usw., im eigenen Lande zu 
erzeugen. Wir alle setzen unsere höchste Ehre darein, 
zum Gelingen dieser Aufgabe, die uns der Führer gestellt 
hat, beizutragen. Die Heimat darf keine Not kennen, der 
deutsche W erkmann darf nicht ohne den eigenen Roh
stoff seines Bodens bleiben, so fanden die Alten das Erz 
und das Salz der Berge, so vermehrten Bauerngeschlechter 
den Ernährungsraum des Volkes durch Steigerung der 
Ernteerträge, so schaffen wir uns eigene Bodenschätze 
und sichern uns fü r den Fall der Gefahr die e i s e r n e

R a t i o n .  Eine Mangellage könnte eine Gefährdung der 
Nation mit sich bringen, deshalb wird und muß sie be
seitigt werden. Schon während der letzten Hochkonjunktur 
war die Welt knapp an Eisenerzen und anderen Roh
stoffen. E rst recht ist diese Vorsorge für Kriegszeiten 
selbstverständlich für ein Land, das die Abschnürung 
durch die Blockade während des großen Krieges an Leib 
und Seele erfahren hat.

Der Einsatz der Technik im Vierjahresplan soll das 
Deutsche Volk vor der Ausbeutung schützen. Aber der 
Vierjahresplan ist keine chinesische Mauer, die Deutsch
land von der Welt absperrt. Wir wollen Außenhandel 
treiben, wir wollen sogar einen größeren und besseren 
Außenhandel aufbauen, aber wir wollen kaufen und ver
kaufen, w a n n  und wo wir wollen und n i c h t  z u B e -
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tur. Die Ähnlichkeit geht sogar bis in die Einzelheiten. 
Die gleichen Rohstoffe, die wir schaffen, wie Zellwolle, 
Kunstseide usw., erzeugt das Ausland in zum Teil noch 
größerem Maße als wir. Diese Entwicklung begann ja 
schon vor langen Jahrzehnten in jener Zeit, als außer
halb der mitteleuropäischen Industrieländer die ersten 
Fabriken entstanden, während gleichzeitig — ich erinnere 
nur an den Rübenzucker und die Anfänge der chemischen 
Industrie — eine Erzeugung neuer Rohstoffe in Europa 
begann. Diese Grundlinie — auf der einen Seite Steige
rung der synthetischen Rohstoffherstellung der Industrie
länder, auf der anderen Seite Industrialisierung der 
Ackerbauländer — wird auch künftig weiter anhalten und 
dazu führen, daß immer hochwertigere Erzeugnisse im 
zwischenstaatlichen Handel getauscht werden.

Mit den deutschen Werkstoffen des Vierjahresplanes 
sind gleichzeitig völlig neue Ausfuhrgebiete erschlossen 
worden. Ist es nicht seltsam, wenn man sich folgendes 
vergegenwärtigt. In der alten Zeit w ar die deutsche Ost
seeküste berühmt als das Land des Bernsteins. Weite 
Fahrten wurden gewagt, um diesen seltenen Schmuck 
heranzubringen; und heute führen wir Kunstharze aus, 
die deutscher Geist erfunden und deutsche Kunst ge
staltet hat.

Schon zeigt sich deutlich, welche Anregungen durch 
die Arbeiten des Vierjahresplanes auch den Industrien der 
anderen Staaten gegeben werden. In Südafrika wird eine 
Kohlenverflüssigungsanlage errichtet, die Vereinigten 
Staaten haben m it dem Ausbau einer Spritzindustrie be
gonnen. Die chemische Industrie ha t im Lizenzwege, der

W asserkraftwerk am Shannon in Irland.

Schnellzug-Lokomotive in Brasilien.

Der W ettkam pf der Maschinen auf dem W eltm arkt 
1900 bis 1913 und 1925 bis 1937.

d i n g u n g e n , die uns unter einem einseitigen Drucke 
auferlegt werden könnten. Ein Käufer unter Zwang ist 
immer der Benachteiligte. Der freie Käufer dagegen 
macht sich den Verkäufer zum Freunde.

Die Ingenieurarbeiten im Zeichen des Vierjahres
planes sollen der deutschen Volkswirtschaft die Formung 
geben, die sie im Güteraustausch m it anderen Ländern zu 
einem selbständigen und stolzen Partner macht, zu einem 
Partner, der dann auch vorzugsweise mit solchen Freun
den in Austausch treten wird, deren W irtschaft sich mit 
der deutschen in ihren Bedürfnissen und Lieferungsmög
lichkeiten wechselseitig ergänzt. Der Grundsatz der Zwei
seitigkeit der Handelsverträge, auf welchem unser Außen
handel beruht, setzt wirtschaftliche Freiheit voraus, die 
nur durch planvoll gesteuerten Einsatz der Technik er
kämpft werden kann. Der Vierjahresplan ist 
also der Weg zu einer neuen Ordnung auf den 
Märkten unserer Erde.

Die Tatsachen beweisen ja  auch, daß die 
Behauptungen einzelner ausländischer Stellen, 
das Selbständigkeitsstreben der jungen Staa
ten, wie Deutschland und Italien, sei schuld am 
Rückgang des Welthandels, unbegründet sind.
Zwar ist der Welthandel nach der großen 
Krisis weit hinter der Entwicklung der W elt
erzeugung zurückgeblieben. Die Weltwaren
erzeugung ist von 1929 bis 1937 um rund ein 
Sechstel gestiegen, während der Welthandel 
1937 noch um ein Viertel hinter seinem Stande 
von 1929 zurückblieb. Deutschlands prozen
tualer Anteil am Welthandel hat sich aber 
kaum verändert. Wenn Deutschland also im 
Jahre 1937 fü r 8 Milliarden %)l weniger ge
kauft ha t als 1929, so kann das nicht als Grund 
dafür angeführt werden, daß der Rückgang der 
übrigen Länder gleichzeitig 68 Milliarden JM 
beträgt.

Die Richtung der Welthandelsströme be
weist, wie sehr die Technik die Völker ver
knüpft. 1937 gingen 55 % der deutschen Ge
samtausfuhr, 48 % der deutschen Maschinen
ausfuhr in hochindustrialisierte Länder. Das 
ist klar, denn der Einsatz der Technik macht 
nicht nur uns, sondern jedes Volk reicher und 
demnach kaufkräftiger, insbesondere fü r hoch
wertige Industrieleistungen. Nicht arme und 
in ihrem Bestand bedrohte Volkswirtschaften 
können die Grundlage fü r eine Steigerung des 
zwischenstaatlichen Warenaustauschs bilden, 
sondern Volkswirtschaften, in denen jeder 
Mensch volle Arbeit findet, in denen die Kauf
k raft des Volkes zum Güteraustausch drängt.

Das Zurückbleiben des Welthandels bei der 
gleichzeitigen Zunahme der Welterzeugung hat 
also m it dem technischen Selbständigkeits
streben Deutschlands nichts zu tun, sondern 
ist eine internationale Erscheinung. Auch in 
den Ländern, die keinen Vierjahresplan haben, 
herrscht eine ausgesprochene Binnenkonjunk
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deutsche Apparatebau durch Lieferung der Maschinen 
und Apparate die Errichtung zahlreicher Rohstoffanlagen 
nach neuen deutschen Herstellungsverfahren im Ausland 
ermöglicht. Deutschland ist also, wenn es sich nicht um 
nationalwirtschaftlich entscheidende Dinge handelt, gern 
bereit, das Ausland an den Leistungen des Vierjahres
planes teilnehmen zu lassen.

D e r  V i e r  j a h r e s p l a n  i s t  d e r  g r o ß 
a r t i g s t e  E r f o r s c h u n g s z u g  i n  R o h s t o f f -  
N e u l a n d ,  d e r  j e  u n t e r n o m m e n  w o r d e n  
i s t. Vor tausend Jahren begannen die Germanen ihre 
abenteuerlichen Fahrten nach Grönland und dem Wein
land in Amerika. Vor 500 Jahren tra t die romanische 
Welt zu den weltumgestaltenden Entdeckungsfahrten über 
die Ozeane an. Dunkle Kunde war vielleicht vorher ge
kommen von neuen Gebieten. Der schöpferische Drang 
des Menschen zwang ihn in die unbekannte Ferne. Auch 
vor dem Vierjahresplan waren einzelne Aufgaben be-

L ufttrenner in einem Stickstoffwerk in Japan.

kannt, aber indem das gesamte Gebiet in Angriff ge
nommen wurde aus dem wachgerufenen schöpferischen 
Geist der Rasse, erschloß sich ein Neuland, von dem wir 
einst staunend sprechen werden. D ie  T e c h n i k  i s t  
d e r  E i n s a t z  d e s  F o r s c h e r g e i s t e s  u n d
d e s  W i l l e n s  z u r  S t e i g e r u n g  d e r  L e b e n s 
m ö g l i c h k e i t e n  d e s  V o l k e s .

Der W eltm ark t ist ständige Kraftprobe der Völker
Wir wollen uns, wie gesagt, aber nicht vom Ausland 

abschließen, wir wollen uns im Gegenteil auf den Aus
landsmärkten bewähren. Das Volk, das die besten 
Maschinen schafft, wird die A rbeitskraft seiner Menschen 
auch stets auf die höchste Leistung bringen. Die Ge
schichte der Erfindungen lehrt uns, daß es kaum eine 
neuzeitliche Maschine gibt, die ihre heutige Form aus
schließlich der Entwicklungsarbeit eines einzelnen Landes 
verdankt.

Ich will aus dem außerordentlich reizvollen Kapitel 
der Gleichzeitigkeit von Erfindungen nur ein Bei
spiel anführen. Bei der Patentanmeldung des Telephons 
im Jahre 1876, das der Frankfurter Reis bereits 15 Jahre Motorwalze in Siam.

Das höchste Haus Europas in Antwerpen, 86 m hoch.

früher in einem kleinen Kreise vorgeführt hatte, kam 
Graham Bell seinem Konkurrenten Elisha Gray genau 
116 min zuvor. Beide vollendeten ihre Erfindung fast zur 
gleichen Minute.

Auf dem W eltmarkt verkaufen heißt, in jedem 
Augenblick zu Neuem bereit sein, heißt, zum Nutzen und 
zur Ehre des eigenen Volkes kühne Technik treiben.

Die Ausfuhr ist die ständige Kraftprobe, in der sich 
die Leistungen des deutschen wissenschaftlichen und tech
nischen Geistes mit denen der übrigen Welt messen. Das 
dauernde Wachsen der deutschen Maschinenausfuhr, die 
im vergangenen Jahr 800 Millionen IM  erreicht hat, zeigt 
die Erfolge auf diesem Gebiete, die fü r die deutsche 
Devisenbilanz deshalb besonders wichtig sind, weil der 
ganze Auslandskostenanteil in Form von Erzen, Frachten, 
Vertreterkosten nur 9 % beträgt. Bei einer Maschinen
ausfuhr von 800 Millionen Jl)l bleiben also der deutschen 
Volkswirtschaft eine dreiviertel Milliarde JM  Devisen
gewinn. Auch aus diesem Grunde ist für jeden deutschen 
Betrieb die Steigerung der Ausfuhr höchste Pflicht.
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teil einer großen Erdölraffinerie Förderturm  in Mandschukuo
in Triest. fü r die größte elektrische Fördermaschine.

Zugleich aber is t auch die Ausfuhr ein 
T r ä g e r  h o h e r  g e i s t i g e r  W e r t e .  
Deutsche Maschinen werben im Ausland fü r 
deutsches Können. Den Bildhauer treibt die 
K raft zum Steine, den Dichter zum Wort, den 
Musiker zum Ton, den Ingenieur zu K raft und 
Stoff. Alle verwirklichen Träume, sie werden 
dadurch zum Ausdruck völkischer Kraft. Und 
anderseits: Der ausländische Käufer beginnt 
an Deutschland Anteil zu nehmen, vielleicht 
führt ihn eine Reise in unser Land. E r beginnt 
die Probleme so zu sehen, wie sie sich uns dar
stellen, und langsam knüpft sich Freundschaft 
an Waren.

Der Wettbewerb auf dem W eltmarkt ist 
das Olympia der W irtschaft. Hier ha t Deutsch
land allerdings sehr viel schwerere Kampf
bedingungen als andere Wettbewerber. Wir 
müssen die Aufgaben in fernen Ländern 
suchen, wir haben nicht mehr die Kolonien, 
wo sich uns ganz natürlich nicht nur Rohstoff
möglichkeiten, sondern auch das Betätigungs
feld für unser technisches Können bieten. Des
halb ist die W i e d e r g u t m a c h u n g  d e s  
k o l o n i a l e n  U n r e c h t e s  a u c h  e i n e  
g r u n d l e g e n d e  F o r d e r u n g  d e r  
d e u t s c h e n  T e c h n i k .  Deutschland hat, 
ganz abgesehen von seinen unbestreitbaren 
Rechten auf die entrissenen Kolonialgebiete, 
einen Anspruch darauf, genau so wie die 
anderen großen Staaten im eigenen Hoheits
gebiet Anteil zu nehmen an der Ausnutzung der 
Schätze der Erde. Diesen Anspruch haben wir 
auf Grund der ungeheuren technischen und 
wissenschaftlichen und kulturellen Leistungen, 
die wir der Welt gegeben haben, und zwar 
nicht erst in den letzten Jahrzehnten, sondern 
seit Jahrhunderten.Papier-Glättzylinder mit 5 m Dmr. fü r Finnland.

Zweitgrößte Molybdänerz-Aufbereitungsanlage der Welt in Marokko.
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Deutschlands technische Leistungen für die W elt
Deutsche Bergleute begründeten den Bergbau in den 

Gebirgen Europas, sie gingen über die Meere bei den 
Zügen der Fugger und Welser. Das deutsche technische 
Wissen wurde durch die Großen unseres Landes der Welt 
gekündet. Albrecht Dürer schrieb sein Buch über die Be
festigung von Städten und Schlössern, eine Unterweisung 
über die Messung m it Zirkel und Richtscheid, eine Pro
portionslehre. Agrícola faß te  das gesamte Wissen des 
Bergmannes und Hüttenmannes zusammen. Leupold gab 
in seinem berühmten 
Sammelwerk Thea
trum Machinarum in 
deutscher Sprache 
einen Überblick über 
die Kenntnisse von 
Maschinen, Instru
menten, Straßen- und 
Brückenbau; er be
handelte in einem be
sonderen Kapitel auch 
die neue Dampf
maschine. Davon er
fuhr James W att.
Dieses Kapitel w ar 
wichtig genug, daß 
W att die deutsche 
Sprache erlernte, um 
die Darlegungen Leu- 
polds im U rtext lesen 
zu können.

Bei Beginn des 
Maschinenzeitalters 

zu Anfang des vori
gen Jahrhunderts war 
Deutschland politisch 
zerrissen. Mancher 
deutsche Techniker 
und Erfinder fand damals in der deutschen Kleinstaaterei 
keinen Lebensraum und ging ins Ausland. Kämmerer, 
der Erfinder der Phosphor-Zündhölzer, gründete vor etwa 
hundert Jahren in Ludwigsburg eine Streichholzfabrik; 
er wurde zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, 
weil er sich in einer dem damaligen Kleinstaate miß
liebigen Weise für ein größeres Deutschland politisch be
tätigte. E r flüchtete und erzeugte im Ausland weiter, 
da ihm seine mehrmaligen Gesuche, in die Heimat zurück
kehren zu können, abgelehnt wurden.

Mergenthaler wanderte nach Amerika aus und ent
wickelte dort die Linotype-Setzmaschine. Den gleichen 
Weg ging Franz Xaver Wagner, der Erfinder der ersten 
sichtbar schreibenden Maschine. Seine Erfindung kam in 
den Besitz des Amerikaners Underwood, der sie zur Welt
maschine machte.

Koenig erhielt im Jahre 1810 sein erstes Patent auf 
eine Schnellpresse in London. In der Nacht vom 29. No
vember 1814 wurde die erste Zeitung der Welt auf der 
Koenigschen Presse gedruckt. Es war die Londoner 
„Times“, und ihr Besitzer, Mr. Walter, teilte dieses E r
gebnis seinen Lesern mit den Worten mit: „Unsere 
heutige Zeitung führt dem Publikum das praktische 
Resultat der größten Verbesserung vor, welche die Buch
druckerkunst seit ihrer Erfindung erfahren hat.“

Mit der politischen Einigung 1871 begann auch für 
Deutschland die große Zeit der Eroberung der indu
striellen Märkte. Ich brauche nur einzelne Gebiete auf
klingen zu lassen, wie den Motorenbau, die Elektrotech
nik, die W affenkunst, die Flugtechnik, um zugleich auch 
die Bilder aller der Männer aufsteigen zu lassen, die, 
jeder auf seinem Gebiet, Unerhörtes fü r die deutsche 
technische W eltgeltung geleistet habem Heute geht keine 
deutsche K raft mehr verloren, wie in den Jahren der 
Zersplitterung. Wir sind auch von der Einzelleistung 
längst zur Gemeinschaftsleistung gekommen. An der

Stelle der einzelnen Helden und Recken der vergangenen 
technischen Jahrzehnte stehen heute die Bataillone unserer 
Ingenieure, unserer Forscher, unserer Meister und unserer 
hocherfahrenen Facharbeiter, die uns kein Land der Welt 
nachmachen wird. Sie sind imeinzelnenW erk zusammenge
fügt, und genau so ordnen sich auch die Betriebe wieder zu 
den großen Gemeinschaftsaufgaben der deutschen Technik.

Lassen wir vor unserm geistigen Auge einmal die 
W eltkarte erscheinen. Langsam würden darauf strahlend 
auftauchen die großen Leistungen der deutschen In

genieurkunst. Es wür
de beginnen mit den 
Taten der alten Kai
serzeit, mit den Kolo
nisatoren des Ostens. 
Die Karavellen der 
Entdecker, der Han
seaten würden fahren. 
In Afrika würden 
aufleuchten Groß- 
Friedrichsburg, die 
erste Kolonie des Gro
ßen Kurfürsten, und 
später die W irt
schaftstaten des gro
ßen Königs. Die 
Sterne der deutschen 
Maschinenmeister und 
Schürfer würden glü
hen, der Männer, die 
unter fremder Fahne 
arbeiten mußten, weil 
das Reich zu schwach 
war. Es würden auf
tauchen alle Gebiete 
unserer Volksdeut
schen Brüder, denn 
auch sie sind Träger 

unserer Technik, und wir würden am Ende ein Flimmern 
und Strahlen sehen, schöner als der Sternenhimmel einer 
kalten W internacht unserer Heimat.

Der deutsche Ingenieur im Ausland
Und nun lassen wir einmal die Bilder zu uns sprechen, 

die Beispiele deutscher Ingenieurarbeit im Auslande 
zeigen. Einige Unverständige meinen, die Ingenieurkunst 
sei nur eine nüchterne Arbeit m it kühlen Verstandes
begriffen. Betrachten wir da einmal das Bild der Seil
bahn in den Anden. Die Anden — das sind die Inkas mit 
ihren großen Straßenbauten und ihren Goldschätzen, das 
ist Pizarro, der mit wenigen hundert Reitern ein Welt
reich eroberte, das ist Bolivar der Befreier, das sind neue 
technische Wunder und alte Märchen, die am Feuer er
zählt werden.

Und aus der Holzbaracke der Deutschen klingt ein 
gutes altes Lied. Und damit sind wir auch bei den- 
Grundlagen des erfolgreichen Auslandsingenieurs: Musik 
und Geschichte. Es klingt im ersten Augenblick vielleicht 
seltsam, Musik und Geschichte, aber es tr iff t zu auf die 
Großen der vergangenen Zeit, wie auf die besten Männer 
der deutschen Auslandstechnik. Musik, Klang, Harmonie 
ist die höchste Form der Mathematik, und Geschichte ist 
der Stolz auf die Ahnen, aber auch die Achtung vor der 
Leistung des Gastlandes.

Der Deutsche, der ins Ausland geht, vertritt draußen 
die Heimat. So wie er beurteilt wird, so form t sich das 
Bild des Ausländers vom deutschen Menschen. Daraus 
ergeben sich ganz einfache Voraussetzungen. Die Deut
schen, die in die Ferne reisen, müssen sich selbstverständ
lich bis in die letzten Fasern zum Nationalsozialismus be
kennen. Eine stolze, selbstbewußte Haltung soll sie kenn
zeichnen. Sie müssen im Auslande taktvoll auftreten und 
Zurückhaltung bei der Beurteilung ausländischer Verhält
nisse üben, und selbstverständlich müssen sie die nötigen

Drahtseilbahn in den Anden in Chile, m it 5900 m über dem Meeres
spiegel die höchste der Welt.
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Sprach- und technischen Kenntnisse haben. Sie müssen 
aber ebenso selbstverständlich auch die deutsche Geschichte 
und die Grundlagen unseres politischen Handelns und 
unseres völkischen Bestehens genau kennen, damit sie liieb- 
und stichfest sind, auch im Einzelgespräch m it Aus
ländern, die oft m it überraschenden Behauptungen auf- 
treten. Vor allen Dingen aber gilt es, selbst zuzupacken 
und die Aufgaben, die das Leben stellt, m it Mut anzu
greifen. Wir brauchen draußen das, was der Amerikaner 
einen „all round man“ nennt. Denn ein solcher Kerl wird 
sich auch schnell in jede neue Aufgabe einarbeiten können.

Ein Beispiel: Vor einigen Jahren schwebte in einer 
großen Stadt im Inneren Chinas der Plan einer neuen 
Wasserversorgung. Die Ortsbehörden wandten sich nach 
Ablehnung anderer Vorschläge an eine deutsche Firma. 
Die Aufgabe war durch die besonderen Verhältnisse tech
nisch sehr schwierig, die Zeit knapp, so daß das Projekt 
nicht zur Ausarbeitung nach Europa geschickt werden 
konnte. Nach zahllosen Beratungen wurde dann von den 
deutschen Ingenieuren eine Lösung gefunden, die eine 
außerordentlich beachtliche Leistung darstellte. Das 
Schwierigste aber waren die politischen Fragen, denn als 
mit dem Plan E rnst gemacht wurde, drohten die vielen 
tausend W asserträger der chinesischen Stadt mit Streik 
und Maschinensturm. In endlosen Verhandlungen mit der 
W asserträgergilde, der Handelskammer, den Zivil- und 
Militärbehörden wurde schließlich eine Lösung gefunden, 
wonach sich das Wasserwerk verpflichtete, fü r die ersten 
fünf Jahre keine Zapfstellen in den Privathäusern, sondern 
nur Wasserstellen an bestimmten Straßenplätzen anzu
legen. Diese Wasserposten wurden jeweils von einer 
Gruppe von W asserträgern übernommen, die nun weniger 
Arbeit hatten, aber zufrieden waren und dafür besseres 
W asser lieferten.

Diese kleine Geschichte zeigt die Vielfältigkeit der 
Aufgaben. Wichtiger als der geschickt redende Verkäufer 
ist der Mann im Werkmannskleid. Der Monteur, der 
Sonntags in der 
Freizeit die Klingel
anlage des Kunden 
ausbessert, ha t mehr 
für deutsche Tech
nik getan als man
che umfangreiche 
Werbeschrift. Der 
Auslandsmann soll 
die Kinder seiner 
Kunden beim Vor- 
namen kennen, er 
soll aber auch die 
Wünsche seiner Ab
nehmer zu Hause 
vertreten. Ehrliche 
Briefe, die kritisie
ren, was falsch ge
macht wird, sind 
nützlicher als scheu 

beschönigende
Schreiben. Genau so müssen wir unsererseits unsere 
Männer in der Heimat dazu anhalten, daß sie eine der
artige Kritik respektvoll annehmen.

Gerade die Ausländserfahrungen sind heute in den 
Zeiten der Devisenknappheit wahrlich nicht leicht zu er
werben. Und dabei können wir nichts Besseres tun, als 
möglichst viele junge Männer ins Ausland zu bringen. Wir 
müssen die Begeisterung erwecken, sich auch unter den 
harten Verhältnissen dort durchzusetzen, denn so schaffen 
wir uns eine Schar von Männern, die mit ihren Auslands
kenntnissen draußen oder hier fü r  uns unentbehrlich sind.
Voraussetzungen für die Verbindungen

der deutschen Ingenieurkunst m it der W elt
Wie sind nun die Voraussetzungen, um eine frucht

bare Verbindung zwischen der deutschen Ingenieurkunst 
und der Welt zu schaffen?

Der Ingenieur rechnet gern mit festen Größen und 
Voraussetzungen. An diesen Gegebenheiten entzündet 
sich seine schöpferische Phantasie. Neben das technische 
Planen muß aber auch das wirtschaftliche Planen des 
Ganzen treten. Dazu gehören M arktforschung und 
Studium der technischen Auslandspresse genau so wie 
Studienreisen. Wir müssen beim Bau von Auslands
maschinen die Anforderungen, die die fremde Umwelt an 
die Maschine stellt, aus eigener Erfahrung ergründen. 
Die Einflüsse eines anderen Klimas, höhere Temperaturen 
und Feuchtigkeiten, tierische und pflanzliche Schädlinge, 
Unterschiede der Menschenrassen, die m it den Maschinen 
arbeiten, und der andersartige Lebensstil schaffen be
sondere Voraussetzungen, die k lar erkannt und berück
sichtigt werden müssen.

Über der gesamten deutschen technischen Auslands
leistung steht als kategorischer Imperativ der Satz: 
D e u t s c h e  M a s c h i n e n  m ü s s e n  d i e  v o l l 
k o m m e n s t e  L e i s t u n g  v e r k ö r p e r n ,  d e n n  
s i e  s t e h e n  f ü r  d i e  H e i m a t .  Eine Qualitäts
arbeit auf technischem Gebiet ist aber undenkbar 
ohne den vollsten Einsatz aller wissenschaftlichen Mittel. 
Mit dem Kampfruf „Forschung tu t not“ hat gerade der 
Verein deutscher Ingenieure Vorbildliches geleistet. Die 
Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschung von heute 
sind die Grundlage der Fabriken und W erkstätten von 
morgen. Sie sind der Nährboden fü r den technischen 
Fortschritt. Deshalb gilt gerade fü r die Forschung das 
W ort: „Gesegnet sei die schöpferische Stunde, sie sei ge
fördert und behütet.“ Es bedeutet eine hohe Anerkennung 
unserer Gemeinschaftsarbeiten, die gerade im Verein deut
scher Ingenieure gepflegt werden, daß viele deutsche Vor
schriften, wie die Normen, Gütebedingungen usw., unver
ändert von zahlreichen anderen Ländern übernommen 
worden sind.

Genau wie die deutsche Technik tr if f t  sich auch die 
deutsche W issenschaft in der ernsten Zusammenarbeit

mit den führenden 
K räften des Auslan
des. Es ist beson
ders zu begrüßen, 
daß in S tu ttgart an 
der Technischen 
Hochschule der Plan 
besteht, in besonde
rem Maße die Aus
landstechnik zu pfle
gen. Dadurch könnte 
die Auslandsarbeit 
unserer Ingenieure 
entscheidend be
fruchtet werden.

Form, Inhalt und 
A rt unseres Fach
schrifttum s sind 
maßgebend für Beur
teilung der deutschen 
Leistung im Ausland.

Von größter Bedeutung sind diejenigen Ausländer, 
die sich ihre wissenschaftliche Bildung in Deutschland 
holen. Von den nahezu 5000 ausländischen Studierenden 
in Deutschland entfielen im W intersemester 1936/37 ein 
Drittel auf die Technischen Hochschulen, ein Zeichen für 
die W ertschätzung unserer technischen wissenschaftlichen 
Arbeit im Ausland.

Trotzdem müssen wir in dieser Beziehung noch viel 
mehr tun. Es is t sowohl fü r die Erkenntnis des deutschen 
Wesens durch das Ausland als auch fü r unsere w irtschaft
lichen Aufgaben von größter Bedeutung, möglichst viele 
Ausländer zum Studium in Deutschland zu veranlassen. 
Andere Länder wenden hierfür außerordentlich hohe 
Mittel auf. Vergessen wir nicht die Geschichte der Ent
schädigungszahlungen nach dem Boxeraufstand in China. 
Die Vereinigten Staaten ließen sich 1900 das Sühnegeld

Zuckerfabrik in Indien, erdbebensicher gebaut.
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nicht auszahlen, sondern machten daraus eine Stiftung 
für junge Chinesen, welche in den Vereinigten Staaten 
studieren wollten. Tausende haben das getan, und die 
Folgen waren eine Durchdringung des chinesischen Mark
tes m it amerikanischen Waren und politische Zuneigung. 
Eine Förderung des Studiums der Ausländer in Deutsch
land kostet uns keine Devisen, sondern nur Reichsmark; 
sie ist aber devisenwerbend, da die jungen Menschen, die 
hier bei uns technisch ausgebildet sind, immer wieder 
dazu neigen werden, ihre A ufträge nach dem Lande ihrer 
Alma M ater zu verlegen.

Genau so wichtig sind unsere deutschen Lehrkräfte, 
die ins Ausland gehen. Durch die deutschen Wissenschaft
ler, die an den Schulen und Lehrstätten des Auslandes 
arbeiten, w ird der technische Nachwuchs des Landes ganz 
von selbst dazu gebracht, auf deutsches Können und 
deutsche Erzeugnisse zurückzugreifen.

Und nun lassen Sie mich nochmals zur deutschen 
Fabrik zurückkehren. Jeder Betrieb hat die Pflicht, mit 
allen Mitteln die Männer, die draußen fü r ihn allein 
stehen, zu unterstützen. Die Parole: Betriebsführer an die 
Ausfuhrfront, hinaus zum Kunden, bedeutet zweierlei: 
einmal die Verhältnisse an Ort und Stelle immer wieder 
durch den Augenschein zu prüfen, neue Anregungen mit
zubringen, zum ändern aber am eigenen Erleben festzu
stellen, wie der Betrieb zu Hause auf den Mann in der 
Ferne wirkt. Gerade die E rfahrung auf diesem Gebiet 
führt dann meist zu Verbesserungen, und die Briefe aus 
der Heimat geben nicht mehr nur die sachliche Erledigung 
der Fragen, sondern sie berichten auch über die Erleb
nisse der Menschen. Es werden Familienbriefe, die neue 
K raft geben.

Ich will in diesem Zusammenhang auch noch auf 
eines kurz hinweisen: Ich höre im Laufe gerade der letzten 
beiden Jahre immer wieder Bemerkungen unserer deut-

2 5  Jahre „Verein deutscher
Am 22. Ju li 1913, vor-25 Jah ren , wurde von 52 Mitgliedern 

der Argentinische Verein deutscher Ingenieure in Buenos Aires 
gegründet. D am it faßto der V D I als größter Ingenieur verein 
zum ersten Male in  Süd- und  M ittelam erika Fuß. W enn auch die 
Entwicklung des jungen Argentinischen V D I durch den ein Jah r 
später ausbrechenden W eltkrieg s ta rk  gehem m t wurde, so blieb 
dennoch die V ereinstätigkeit sehr rege. D ank der unparteilichen 
Einstellung des Gastlandes wurde dem  Verein im Jah re  1917 
vom Centro Argentino do Ingenieros (CAI) die reichhaltige 
technische Bibliothek zur Verfügung gestellt. Im  folgenden 
Jahre wurde die Zeitschrift „Páginas Técnicas!' gegründet. 
Innerhalb des Vereins sorgten Vorträge und  gemeinsame B e
sichtigungen für den Zusam m enhalt der deutschen und deutsch
sprechenden Ingenieure. R und  20 V orträge wurden in den vier 
Kriegsjahren gehalten: sie befaßten sich insbesondere m it den 
technischen und  w irtschaftlichen Fragen des Landes und  waren 
Zeichen dafür, daß auch der K rieg die deutsche wissenschaftliche 
und technische A rbeit zumW ohle des Gastlandes n ich t behindern 
konnte. Größtes Interesse fanden auch die Besichtigungen 
argentinischer technischer Anlagen, wie Wasserwerke, H afen
bauten, U ntergrundbahn usw.

In  all den vier K riegsjahren arbeitete der Argentinische VDI 
mit W ort und  Schrift für die deutsche H eim at und konnte damit 
manches zur A ufklärung beitragen.

Der unglückliche Ausgang des Krieges blieb natürlich nicht 
ohne Einfluß auf die E ntw icklung des Argentinischen VDI. Bis 
zum Jah re  1926 wuchs die M itgliederzahl n ich t über 60, erst 
dann tr a t  eine leichte E rhöhung ein. D er deutsche W irtschafts
geist regte sich aber wieder. Im  Jah re  1921 begann die 
engere Zusam m enarbeit m it der H andelskam m er. 1922 wurde 
das In s titu to  Cultural Germano Argentino gegründet, in dem 
der verdienstvolle Vorsitzende des Argentinischen VDI,
A. Niebuhr V D I, als Vorstandsm itglied vertreten  war. Die 
ersten Ausgaben von N orm enheften in  spanischer Sprache 
erschienen. R und  35 V orträge w urden gemeinsam m it dem 
Deutschen K lub und  dem W issenschaftlichen Verein abgehaltcn. 
1925 wurde der erste V ortrag von Prof. Dr. R. F lank VD I

sehen Ingenieure und V ertreter aus dem Ausland, die 
nicht etwa abzielen auf eine Exportmüdigkeit, sondern 
die sagen: Männer in Deutschland, vergeßt nicht, daß die 
ausländischen Verhältnisse sehr viel andersartig liegen als 
in der Heimat. Der Grund unserer bisherigen Erfolge 
aber war, daß deutsche Ingenieure und Kaufleute es ver
standen haben, auf die berechtigten Wünsche des aus
ländischen Käufers einzugehen, und daß sie aus seinen 
besonderen Voraussetzungen heraus Maschinen und Ver
brauchsgüter entwickelten. Wenn Ihr in Deutschland, so 
sagen sie weiter, je tz t alle Hände reichlich voll zu tun 
habt, dann werdet nicht selbstsicher, sondern helft uns, 
hört auf uns, kommt heraus zu uns, liefert uns schnell 
unsere Waren, so werden wir gemeinsam die Auslands
märkte sichern und festigen.

Es ist selbstverständlich, daß die deutsche Industrie 
im Ausland nur durch Männer vertreten sein kann, die, 
wenn sie auch anderer Nation sind, doch unserer deut
schen Sache als Freunde gegenüberstehen. Die Vertretung 
deutscher W irtschaftsinteressen ist und bleibt eine 
Herzenssache, sie wird dann stets in den richtigen Händen 
liegen, wenn der Mann, der für sie ficht, voll und ganz 
von ihrem W ert überzeugt ist. Der Verkauf deutscher 
Erzeugnisse ist kein Gelegenheitsgeschäft, sondern muß 
zu einer dauernden Verbindung führen, die von beiden 
Seiten aufrichtig gepflegt wird. Dabei werden uns vor 
allen Dingen auch jene Kreise der Volksdeutschen helfen, 
die außerhalb unseres Heimatlandes wohnen. In den 
Jahren unserer schweren Erniedrigung waren sie oft in 
Gefahr, der Heimat verlorenzugehen. Heute verbindet 
alle der Stolz, zu dem großen ewigen Reiche der Deut
schen zu gehören. Wir als Ingenieure und Männer der 
W irtschaft haben die Verpflichtung, ihnen das w irtschaft
liche Band zu geben, das sie an die Heimat knüpft.

B 5077

Ingenieure in Argentinien“
über K onservierung von Lebensmitteln im Centro Argentino 
de Ingenieros gehalten; dam it w ar der erste Schritt für die 
A nbahnung einer Zusam m enarbeit m it dem größten argenti
nischen Ingenieurverband getan.

Von 1927 bis 1932 w ar im Argentinischen V DI ein weiterer 
Aufschwung zu verzeichnen. Ende 1932 wies der Verein schon 
77 Mitglieder auf. Die Zahl der Vorträge und  Besichtigungen 
h ie lt sich auf gleicher Höhe. Das innere Vereinsleben nahm 
sogar zu. 1929 e r w e i t e r t e  der Argentinische VDI seinen 
Tätigkeitsbereich und gründete einen Normen-(DIN-)Ausschuß; 
im  gleichen Jah re  t r a t  er dem Argentinischen Nationalen 
Komitee der W eltkraft-Konferenz bei. 1930 ha tten  sich die 
Beziehungen zum Centro Argentino de Ingenieros so gu t ge
sta lte t, daß der Argentinische V D I regelmäßig Einladungen 
zu V orträgen erhielt. 1932 konnte sieh der Argentinische 
V D I am Internationalen Kältekongreß in Buenos Aires 
beteiligen.

D er Sieg der nationalsozialistischen Bewegung in D eutsch
land und der zum ersten Male dam it verbundene Zusamm en
schluß der Deutschen zu einer nationalen E inheit nach all den 
Jah ren  der W irrnisse und politischen Zerrissenheit üb te  auch im 
Argentinischen VDI seinen Einfluß aus. Schnell stieg die 
Mitgliederzahl auf rund 100, wozu die nim mermüde T ätigkeit 
des Vorsitzenden R . Schaffhauser V D I  ihr gu t Teil beitrug. 
Obwohl in den folgenden Jah ren  zahlreiche Mitglieder nach 
Deutschland zurückgingen, stieg der M itgliederatand bis 19,38 
auf 121. Der Argentinische V D I wurde zum stärksten  Auslands- 
Verein des VDI.

Vom Jah re  1935 an  legte der Argentinische VDI 
das Schwergewicht seiner A rbeit stärker nach außen. Den 
ersten Anlaß bildete die Gründung der In s titu to  Argentino 
de Razionalización de Materiales (IRAM) im Jah re  1935, 
dem der Verein als Mitglied beitrat. Die bereits früher ange
bahnten Beziehungen zum  Centro Argentino de Ingenieros, 
der Asociación Argentinia de Electrotécnicos usw. wurden 
1937 verstärk t wieder aufgenommen. E s fanden gegenseitige 
Einladungen zu K am eradschaftsveranstaltungen s ta tt ;  die
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Roiho wurde von einer Festveranstaltung des Contro Argentino 
de Ingenieros zu Ehren des Argentinischen V D I eröffnet. 
D aran schloß sieh die erste E inladung von Seiten dieses argen
tinischen Ingenieurverbandes zu der großen Jahresveranstaltung 
„B anquete Anual de los Ingenieros“ . U m  die Beziehungen zu den 
argentinischen Ingeniourvereinen noch enger zu gestalten, w er
den die genannten Ingenieurvereine ste ts  auch zu den V or
trägen  eingeladen, die nunm ehr zum  großen Teil in  spanischer 
Sprache stattfinden. 1938 wurde auch wieder dio m onatliche 
Herausgabe des M itteilungsblattes des Argentinischen V D I auf- 
genommen. Das zum Jubiläum stage erscheinende H eft w ird zu
gleich eine Chronik der deutschen Technik in  Argentinien in  den 
letzten  25 Jah ren  sein. Im  Laufe des Jahres 1937 wurden dio 
Satzungen dos Argentinischen VD I der des Gesamtvercins ange - 
paß t. D abei wurde der Namo in „V D I in A rgentinien“ geändert.

W enn am  22. Ju li 1938 der V D I in Argentinien sein 25 jä h 
riges Bestehen feiert, so is t das eine imVergleich zum  Leben des 
Gesamtvereins nu r kurze Zeit, es ist aber eino lange Zeit im 
Vergleich zu dem Bestehen der ändern technischen Verbände in 
Argentinien. Aus dom erst rein persönlichen Zusammenschluß 
deutscher und deutschsprechender Ingenieure am  L a P la ta  ist 
heu te  eine Organisation entstanden, deren Aufgaben gegenüber 
dem Gastlande sich vervielfältigt haben. Die Zeit ste llt heute an 
sie die Anforderung, deutsche Technik, deutsches Wissen, d eu t
schen Willen und som it deutsche K u ltu r dem Auslande immer 
wieder vor Augen zu führen. W ir Auslandsingonieure sind uns 
dieser Aufgaben bew ußt und glauben, sie in  und  m it dem V D I 
in A rgentinien im Sinno des Führers und des D eutschen Volkes 
auch in  Z ukunft zu lösen. N  5120

Buenos Aires * E . Bendiscli V D I

Die Unterdrückung der Pendelungen von Synchronmotoren
Dio ans Netz angesclilossone Synchronmaschine ste llt ein 

sehwingungsfähiges Gebilde dar, das zum  Pendeln befähigt is t1).
Y . Kusalcari g ib t eine Möglichkeit an, diese Pendelungen 

wirksam zu unterdrücken2). Dabei worden erzwungene und  im 
wesentlichen durch Eigenschaften des Netzes liorvorgerufeno 
sclbsterregte Schwingungen in  B etrach t gezogen.

Zur Verringerung der sclbstorregten Pendelungen werden 
entsprechend kräftige Dämpforwicklungon benutzt, zur V er
meidung der erzwungenen Pendelungen is t ein genügend großer 
A bstand zwischen Eigenfrequenz der Maschine und erregender 
Schwingung erforderlich. D er Forderung, In d u k tiv itä t und 
W iderstand der Dämpferwicklung so klein wie möglich zu halten, 
s teh t in vielen Fällen die N otwendigkeit gegenüber, für den 
Selbstanlauf den Däm pferkäfig nach G esichtspunkten, wie sie 
für den K äfigläufer der Asynchronmaschine zutreffen, zu be
messen. Man kann  den sich so ergebenden Schwierigkeiten da
durch begegnen, daß m an  der Dämpferwicklung von außen her 
eine geeignet gewählte Spannung der Pendclfrequenz aufdrückt, 
wolche das D ämpfungsmoment w irksam  zu unterstü tzen  im 
stande ist.

Bei pendelfreiem Botriob arbeite t der Läufer einer Syn
chronmaschine m it einem der L ast entsprechenden W inkel &m. 
Bei Pendelungen schwingt er m it Pendelfrequenz um  den 
konstanten  Lastwinkel $m nach dem Gesetz sin s t, wenn i)0 
den H öchstw ert der W inkelauslenkung darstellt. E s wurde 
gezeigt3), daß bei Vernachlässigung des Ohmschen W iderstandes

B ild l. Schaltung zur U nter
drückung der Pendelungen 
einer Synchronmaschine m it 
Hilfe eines durch K o n tak t
geber gesteuerten Queck
silberdampfgleichrichters.

o Synchronm aschine 
b K ontaktgeber 
c g ittergesteuertcr Gleichrichter 
d  G lttervorw iderstände 
e G itterspannungsquclle 
f  Rcgchvidcrstand

und der S treureaktanz der Ankerwicklung, sowie bei B e
schränkung auf n ich t allzu große W inkelauslcnkungcn i)0 und 
dio Grundwello dor Pendelfrequenz das D ämpfungsmoment der 
Synchronmaschine im wesentlichen von dem in der Querachse 
w irkenden A nteil der Dämpferwicklung herrührt. Nach 
Kusalcari gelangt m an zu einem ähnlichen Ausdruck, wenn man 
der Dämpferwicklung eine Spannung der Pendelfrequenz 
Pro sln [s t—ß) aufdrückt. Bei W ahl richtiger Größe und 
Phase ß dieser Spannung kann das Pendeln s ta rk  verm indert 
werden.

Bild 1 zeigt dio grundsätzliche A nordnung zur V er
wirklichung des Vorschlags. Auf der Welle der Synchron
maschine a s itz t ein K ontaktgeber b, der ebensoviel K ontakt- 
stücko träg t, wie die Maschine Polpaare hat, und von dem aus 
die G itter eines Quecksilberdampf-Gleichrichters c gesteuert

■) Vgl. a . t r .  Putz, Z. V D I Bd. 82 (193S) K r. 13 S. 3SG.
’) F . Kusalcari, Electrotechn. J .  (Tokyo) Bd. 2 (193S) Kr. 1 S. 3.
■) M . TAwschitz, Arch. E lektro techn. Bd. 10 (1921) S. 96.

werden. D urch Änderung der Phase der G itterspannung läß t 
sich nun  die Zündung des Lichtbogens des gittergesteuerten 
Q uecksilberdampf-Gleichrichters regeln. D aher w ird bei 
pendelfreiem Betrieb wegen der Synchrongeschwindigkeit des 
K ontaktgebers die an  der gleichen Spaim ung wie die Maschine 
liegende Anodo ste ts bei einem bestim m ten Phasenwinkel 
zünden und  ebenso wird der M ittelw ert I r des Stromes im 
Anodenkreis konstan t sein. Bei Pendelungen # 0 sin (s f) des 
Läufers um  den konstan ten  Lastw inkel w ird sich daher auch

Bild 2. Schaltung älmlich 
B ild 1 m it Beeinflussung 
der Feldwicklung über 
einen Regelwiderstand.
a Synchronm aschine 
b K ontak tgeber 
c g ittergesteuerter Gleichrichter 
d  Regehvidcrstand

dor Phasenw inkel bezüglich der A nodenspannung zwischen zwei 
W erten und  $ 2 ändern, und  ebenso w ird der Strom  im 
Anodenkreis einen W ertbereich I 1 bis J 2 durchlaufen. Wegen 
des prak tisch  geradlinigen Verlaufs des gleichgerichteten 
Stromes im  m ittleren  Teil der Regelkennlinie kann  auch dio 
Strom änderung dargestellt werden als Schw ankung um  den 
m ittleren  Strom  I r in  der Form  I r+ I ro &0 Sln (s 0- Som it be
ste llt der durch diesen Strom  am  W iderstand /  auftretende 
Spannungsabfall aus einem dem konstan ten  Lastwinkol ent- 
spreehenden 'A nteil Vr und  einem m it der Pendelfrequenz sich 
ändernden Anteil Vr0 i70 sin (s t).

Eine der bei den Versuchen gewählte Schaltung Kusakaris 
ist in Bild 2 wiedergegoben. Die in  der vorher beschriebenen 
Weise erhaltene D äm pfungsspannung w irk t hier über den 
W iderstand d auf die Feldwicklung. F ü r die Versuche wurde 
eine vierpolige dreiphasige Synchronm aschine für 9,5 kW, 100 V 
v erkette te  Spaimung und  50 H z benutzt, m it ihr s ta rr gekuppelt 
ein Gleiclistromcrzeuger als Belastungsm aschine. Als Gleich
rich ter wurde ein g ittergesteuerter Dreiphasen-Quecksilber
dam pfgleichrichter verw endet.

Wie K üm m ich1), N ickle und  Pierce5) sowie Prescott und 
Richardson3) gezeigt haben, wird bei geringer L ast und starkem  
Erregerfeld das Däm pfungsm om ent klein, u n te r U m ständen 
sogar negativ, so daß selbsterregto Pendelungen entstehen. 
Dio gewählte Maschine bo t daher eino günstige Gelegenheit, 
die W irksam keit der angegebenen M ethode zur U nterdrückung 
der Pendelungen zu prüfen. D urch Oszillogrammaufnahmen 
konnte deutlich gezeigt werden, wie s ta rk  dio Pendelung durch 
die angegebene Schaltung gedäm pft w ird. M 4752 

Berlin D r.-Ing. H . Rothert

‘) R. K üm m ich , A rch. E lek tro techn . Bd. 20 (1932) S. 773, 795.
s) C. A . K ickte  u. C. A . Pierce, T rans. Amor. In s t, clcctr. Engrs. 

Bd. 49 (1930) S. 238.
‘) J .  C. Prescott u . J .  E . Richardson, In s t, electr. Engrs. Bd. 7o 

(1934) S. 497.
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Die Elektrisierung: 
der ehemaligen Österreichischen Bundesbahnen

Von Sektionschef E lektrisierungsdirektor a. D. Ing. Paul D ittes , Wien

Der A n te il elektrisch betriebenerS trecken ist im Lande Österreich bedeutend höher als im übrigen 
Reichsgebiet. Da genügend W asserkräfte zur Verfügung stehen, schlug Österreich in der Nach
kriegszeit einen ähnlichen Weg wie die Schweiz ein, um die unter den damaligen Verhältnissen 
sehr drückende Abhängigke it von ausländischen Kohlenlieferern zu mildern. Heute werden neben 
anderen alle Strecken w estlich von Salzburg elektrisch betrieben. Der weitere Ausbau is t im 
Gange. G le ichheit der S trom art und weitgehende Ä hn lichke it der Betriebseinrichtungen werden die 
technische Eingliederung der österreichischen Strecken in die Deutsche Reichsbahn erleichtern.

Der unheilvolle Ausgang des Weltkrieges hatte  Ende 
1918 Österreich-Ungarn zerschlagen, ein mit! Naturschätzen 
gesegnetes Reich zersplittert und dem staatserhaltenden 
Volke der ehemaligen Monarchie nur ein verstümmeltes 
Gebiet übrig gelassen, dem es, nicht zuletzt wegen des 
Mangels hochwertiger Steinkohle, an den Grundlagen wirt
schaftlichen Gedeihens fehlte. Trotz aller wirtschaftlichen 
und nationalen Nöte waren aber die A rbeitskraft und der 
Wille zum W iederaufstieg bei einem nam haften Teile der 
Bevölkerung ungebrochen und damit auch der Wille, der 
Not und dem Elend, in die Deutsch-Österreich geraten war, 
durch Ausnutzung seiner ihm verbliebenen Naturschätze, 
insbesondere seiner W asserkräfte, nach Möglichkeit zu 
begegnen.

U nter den seinerzeitigen Maßnahmen zur Wieder
aufrichtung der Volkswirtschaft Deutsch-Österreichs wird 
die m it dem Gesetze vom 23. Ju li 1920, Staatl. Ges.-Bl. 
Nr. 359, beschlossene Einführung der elektrischen Zug
förderung auf den damaligen „Staatsbahnen der Republik 
Österreich“ unter Ausnutzung der hierzu erforderlichen 
W asserkräfte stets mit an erster Stelle genannt werden. 
Konnte auch der im Gesetze vorgesehene große Rahmen 
aus verschiedenen Gründen bisher nicht ausgefüllt werden, 
so ist das auf dem Gebiete der elektrischen Zugförderung 
in Österreich in den beiden letzten Jahrzehnten Geleistete 
immerhin bedeutend genug.

Vor dem Kriege war es im alten Österreich trotz viel
facher Studien und Vorarbeiten zu einer Umstellung von 
Vollbahnstrecken von Dampf- auf elektrischen Betrieb 
nicht gekommen, wenn man von der 91 km langen schmal
spurigen Bahn St. Pölten -  Mariazell -  Gußwerk absieht. 
Dagegen waren die Lokalbahn Wien -  Preßburg m it 68 km, 
die Mittenwaldbahn m it 65,6 km und noch einige andere 
Lokalbahnen von Haus aus für elektrischen Betrieb ein
gerichtet worden.

D ie auf elektrischen Betrieb um gesteliten Strecken
Nach dem Kriege wurden dann innerhalb von zehn 

Jahren die Strecken In n sb ru ck -L an d eck -(A rlb e rg )-  
Bludenz -  Feldkirch -  Bregenz, Feldkirch -  Buchs, Kuf
stein -  Wörgl -  Innsbruck -  Brenner, Salzburg -  Sch warz- 
ach-St. V eit-W örg l, sowie die Salzkammergutlinie Stain- 
ach-Irdning -  Attnang-Puchheim mit einer gesamten 
Streckenlänge von 621 km, wovon 300 km zweigleisig sind, 
auf elektrischen Betrieb umgestellt. Nach kurzer Pause 
folgte in den Jahren 1932 bis 1935 die Umstellung der 
81km langen Tauernbahn Schwarzach-St. V e it-  Spittal- 
M illstättersee; von diesen sind 12,4 km mit dem 8 551 m 
langen Tauemtunnel zweigleisig. Damit war seit Kriegs
ende auf 702 km die elektrische Zugförderung eingeführt. 
Hiervon bilden die westlich von Salzburg liegenden 
Strecken zusammen mit der Tauernbahn ein geschlossenes

  }  Uektrisch betriebene wtlspurige Linien der ehem. tfslerr. Bundesbahnen

[ingleisige « -  -  •• schmalspurige » -  -  " "  •'
= = s  =  Zweigleisige 1 vof/spurige Linien, deren Umstellung auf elektrischen Betrieb von den
   Eingleisige J  Österr. Bundesbahnen zunächst geplant wurde
 __  ,  ■, . ■ > voUspurige Linien, deren Umstellung auf elektrischen Betrieb von den

— : —  zweigleisige j- Bundesbahnen bereits beschlossen wurde

=  Eingleisige } scnsf'3e ^Uspurige Linien im Betrieb der ehem. 'Österr. Bundesbahnen

fü r sch_

Scrgs§\ ̂ tda^^^^^lcndeä  
j  Spullersgeiverkĵ

im Bau: fertig.-

®  ®  Bahneigne Kraftwerke 
®  @  Bahn fremde Kraftwerke 

geplantes h 
I Unterwerke

geplante Unterwerke 
Schaltstellen

Bild 1, Das Netz der ehemaligen Österreichischen Bundesbahnen.
Kennzeichnung der elektrisch betriebenen Strecken, der Kraftwerke, Unterwerke und  Ijbertragungsleitungen.
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Netz von 595 km Länge — ohne Mittenwaldbahn —, 
während die 107 km lange eingleisige Salzkammergutlinie 
zunächst — auch energiewirtschaftlich — noch ohne Zu
sammenhang m it dem übrigen Netze war, vgl. Bild 1.

Die bisher dem elektrischen Betriebe zugeführten 
Strecken der ehemaligen Österreichischen Bundesbahnen 
sind ausgesprochene Gebirgsbahnen mit großen Steigun
gen und zahlreichen Tunneln. Im 10,250 km langen Arl
bergtunnel erreicht die Bahn eine Seehöhe von 1311 m, 
im 8 551 m langen Tauerntunnel 1 226m; die Brennerbahn 
steigt bis auf eine Seehöhe von 1370 m, auf der Strecke 
Salzburg -  Wörgl werden im Bahnhof Hochfilzen 968 m 
erreicht.

Dagegen liegt Salzburg nur 424, Innsbruck 582 m 
hoch und Bregenz, der tiefstgelegene Bahnhof dieses 
Netzes, nur 396 m ü. d. M. Die Höhenunterschiede sind 
also beträchtlich, und die Steigungen nähern sich daher 
in einzelnen Abschnitten der Grenze dessen, was fü r Voll
bahnen m it Dampfbetrieb noch zulässig ist. Die größte 
Steigung findet sich mit 31,4 %0 auf der Arlberg-W est
rampe, die somit eine der steilsten Vollbahnstrecken in 
Europa ist. Auch sonst liegen die Steigungen vielfach 
dauernd — nur von den Bahnhöfen unterbrochen — zwi
schen 25 und 27 %0. Die Anzahl der Tunnel auf den um
gestellten Strecken beträgt 69, ihre ganze Länge rd. 42 km. 
Es is t klar, daß unter solchen Verhältnissen die günstigen 
Wirkungen des elektrischen Betriebes voll zur Geltung 
kommen. Abgesehen von den -wirtschaftlichen und be
trieblichen Vorteilen is t die Beseitigung der Rauch- und 
Rußplage auf den tunnelreichen Strecken in einem 
Premdenverkehrslande wie Österreich nicht zu übersehen.
S trom art

Als Strom art haben die Österreichischen Bundes
bahnen Einphasenwechselstrom von 16% Hz m it 15 kV 
m ittlerer Fahrdrahtspannung gewählt. Daß sowohl die 
Deutsche Reichsbahn als auch die Schweizerischen Bundes
bahnen dasselbe Stromsystem verwenden, is t von der 
größten Bedeutung fü r die elektrische Ausrüstung der 
Grenz- und Übergangsbahnhöfe und fü r die Abwicklung 
des Verkehres in diesen Bahnhöfen. Darüber hinaus wirkt 
sich natürlich bei der jetzigen Eingliederung der Öster
reichischen Bundesbahnen ins Netz der Reichsbahn die 
Gleichheit der Stromsysteme zugförderungstechnisch und 
energiewirtschaftlich besonders günstig aus.

Die alte Österreichische Staatseisenbahnverwaltung 
hatte schon vor dem Krieg die F rage gründlich studiert, 
welche Strom art fü r ihr Gesamtnetz am geeignetsten 
wäre. Sie ist zu dem Entschluß gekommen, gegebenen
falls Einphasenwechselstrom von 16% Hz mit 15 kV F ahr
drahtspannung anzuwenden. Ab 1911 hat der Verein 
Deutscher Eisenbahnverwaltungen auf A ntrag des Öster
reichischen Eisenbahnministeriums die Frage der Verein
heitlichung von Stromart, Periodenzahl und Fahrdraht
spannung eingehend untersuchen lassen. Der Krieg hat 
die Arbeiten des hierzu eingesetzt gewesenen Unteraus
schusses unterbrochen, ehe es zu einer Einigung fü r das 
ganze Vereinsgebiet gekommen war. Anfangs 1921 hat 
sich dann die Deutsche Reichsbahn, nachdem sie vorüber
gehend auch die Verwendung einphasigen Wechselstroms 
mit 50 Hz in Erwägung gezogen hatte und hierbei Asyn
chronmotoren m it Geschwindigkeitsregelung durch 
Flüssigkeitsgetriebe verwenden wollte, endgültig und in 
Übereinstimmung mit den Entschlüssen der Österreichi
schen Bundesbahnen für Einphasenwechselstrom 16% Hz, 
15 kV Fahrdrahtspannung, entschieden1).

Da die Italienischen Staatsbahnen für den elektrischen 
Betrieb der Strecke Bozen -  Brenner Drehstrom mit einer 
Fahrdrahtspannung von 3 600 V bei 16% Hz anwenden 
und die Anlageverhältnisse des Bahnhofes Brenner zur 
Zeit der Aufnahme des elektrischen Betriebs auf der 
Strecke Innsbruck -  Brenner, Oktober 1928, es nicht zu
ließen, einzelne Gleise fü r Einphasenwechselstrom aus

1) B ekanntlich haben auch  die Schwedischen und die Norwegischen 
S taatsbahnen  dasselbe Strom system  gewählt.

zurüsten, mußte damals unm ittelbar vor der Staatsgrenze 
der Betriebsbahnhof Brennersee angelegt werden. Dort 
endigte einstweilen die Einphasenfahrleitung, und die 
Züge wurden mittels Dampflokomotiven in den italieni
schen Bahnhof Brenner überstellt. Die großzügige Aus
gestaltung des Bahnhofes Brenner durch die Italienischen 
Staatsbahnen hat es im Jahre 1934 ermöglicht, einzelne 
Gleise dieses Bahnhofes mit Einphasenfahrleitung zu 
überspannen. So wurden die durch die Verschiedenartig
keit der Stromsysteme verursachten Schwierigkeiten der 
Zugförderung auf ein Mindestmaß eingeschränkt. Die von 
Norden kommenden Züge können je tz t bis in den Bahnhof 
Brenner elektrisch geführt werden. Der Betriebsbahnhof 
Brennersee wurde in eine gewöhnliche Personenhaltestelle 
umgewandelt.
Die Energieversorgung

Das Netz westlich von Salzburg wird aus einer 
Gruppe von fünf Kraftwerken gespeist, vgl. Bild 1. Vier 
davon sind bahneigene W asserkraftwerke, nämlich das 
Spullersee-, Ruetz-, S tubachl- und Mallnitzwerk; eines, 
das unweit Jenbach gelegene Achenseekraftwerk der 
Tiroler W asserkraftwerke, A.-G. (Tiwag), liefert sowohl 
Drehstrom fü r die allgemeine Landesversorgung als auch 
Bahnbetriebsstrom; fü r den Bahnstrom stehen drei be-

Bild 2. Lageplan der Stubachwerke 
bei U ttendorf (Salzburg).

sondere Einphasenmaschinensätze zur Verfügung. Von 
den genannten Werken sind drei Werke, nämlich Spuller
see, Stubach I und Achensee, Jahresspeicher- und Spitzen
deckungswerke2). Ruetz- und Mallnitzwerk haben große 
Wasserschlösser fü r den Ausgleich d kurzzeitigen Be
lastungsschwankungen.

Die Kraftwerke arbeiten z. T. m it sehr bedeutenden 
Gefällen: Spullerseewerk m it rd. 800m, S tubachl mit rd. 
530 m und das Achenseewerk m it rd. 380 m. Die beiden 
Kraftwerke Spullersee und Stubach I, insbesondere das 
zweite, sind ausgesprochene Hochgebirgskraftwerke.

’) Von den K raftw erken im  S tubach ta le  w ird  das schon im  Betrieb 
stehende, das Gefälle zwischen Tauernm oosboden (rd. 2000 m  Scehöhe) 
un d  Enzingerboden (1470 m ) ausnützende als „ S tu b ac h  I “  bezeichnet. 
Die ansclfiießende, je tz t im  A usbau befindliche Stufe zwischen Enzinger
boden und  Schneiderau m it einem  Nenngcfällc von rd . 420 m w ird im 
K raftw erk  „S tu b ach  I I “  ausgenützt.
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Bild 3. Längsschnitt durch die Gefällstufe 
des im Bau befindlichen K raftw erkes Stubach II.

Beide haben künstliche Speicher. Der höchste Wasser
spiegel des gestauten Spullersees liegt auf 1 825,5 m, der 
des Speichers auf dem Tauernmoosboden auf 2 003 m 
ü. d. M. Der nutzbare Inhalt der beiden Speicher beträgt 
13,1 bzw. 21,0 Millionen m3. Den Lageplan des bestehenden 
Kraftwerkes Stubach I und des im Bau befindlichen K raft
werkes Stubach II zeigt Bild 2 , den Längsschnitt durch die 
Druckstufe des Werkes II Bild 3. Das Stubachtal, ein west
liches Paralleltal des Kaprunertales, in dem das Tauern
kraftwerk errichtet werden wird, mündet bei Uttendorf 
in den oberen Pinzgau. Der Rauminhalt des Sperrmauer
betons beträg t beim Spullerseewerk, bei dem zwei Sperren 
vorhanden sind, 87 000 m3, beim Stubachwerk 28 000 m3.

Im Rahmen dieses zusammenfassenden Berichtes 
kann auf Einzelheiten der Kraftwerksbauten nicht ein
gegangen werden. Es sei aber daran erinnert, daß der 
Bau der Sperrmauern bei den beiden vorgenannten K raft
werken wegen ihres hochalpinen Geländes und wegen der 
ungewöhnlichen klimatischen Verhältnisse Schwierigkeiten 
der verschiedensten A rt bot. Um so erfreulicher ist es, 
daß die Sperrmauern alle an sie zu stellenden Anforde
rungen hinsichtlich Rissefreiheit, Wasserdichtheit und 
Prostbeständigkeit voll erfüllt haben. Insbesondere traten 
auch — zum Unterschiede von anderwärts gemachten un
günstigen Erfahrungen — keineilei Frostschäden auf, 
was der besonders sorgfältigen Wahl der Körnungs- und 
Mischungsverhältnisse, wie nicht minder der zweck
entsprechenden Verarbeitung des Sperrmauerbetons zu 
danken ist.

Die Turbinenleistung der in den fünf Werken ein
gebauten Bahnstrommaschinensätze beträgt insgesamt rd. 
84100 kW. Sie verteilt sich wie folgt:
Spullerseewerk: 4 X 5 900 kW =  23 600 kW, der Stromerzeuger

eines Satzes ist 
als Phasenschieber 

Ruetzwerk: ' ausgolegt
2 x 2 950 +  5 900 kW =  11 800 kW 

Achenseewerk: 3 x 5 900 kW =  17 700 kW (außerdem vier
Drehstrommaschi
nensätze mit ins
gesamt 08 000 kW)

Stubachwerk I: 4 x 5 900 k W =  23 600 kW 
Mallnitzwerk: 2 x 3 700 kW =  7 400 kW.

Das Arbeitsvermögen der vier bahneigenen K raft
werke in einem wasserwirtschaftlichen Regel jahr beträgt 
rd. 147 Millionen kWh. Hierzu kommt ein von 25 schritt
weise bis auf 40 Millionen kWh steigendes Bezugsrecht 
aus dem Achenseekraftwerk. Im Jahre 1936 hat der Ver
brauch an elektrischer Zugförderungsenergie fü r die 
Strecken westlich von Salzburg 145,4 Millionen kWh be
tragen; davon wurden 24,4 Millionen kWh vom Achensee
werk gedeckt, der Rest von den bahneigenen Kraftwerken.

Die Energie fü r den Betrieb der Salzkammergutlinie 
wird aus einem sechsten, in unm ittelbarer Nähe der Bahn, 
•58 km von Attnang-Puchheim entfernt in der Nähe von

Steeg am Nordende des Hallstädter Sees gelegenen K raft
werk der Österreichischen Kraftwerke, A.-G. (Öka), ge
liefert. In diesem Werke, das hauptsächlich das Dreh
stromnetz der „Öka“ speist, sind zwei besondere 3 700 kW- 
Maschinensätze fü r die Erzeugung von Bahnbetriebsstrom 
aufgestellt worden.
55 kV-U bertragungsleitungen

Die fünf Kraftwerke für die Strecken westlich von 
Salzburg arbeiten über 55 kV-Übertragungsleitungen mit 
einer gesamten Länge von rd. 500 km in Verbundbetrieb. 
Diese Leitungen m ußten durchwegs in gebirgigem, z. T. 
sehr schwierigem Gelände geführt werden. Da manche 
Streckenabschnitte nicht nur sehr bedeutende Höhen er
reichen — die über den Arlberg führende Leitung erreicht 
auf den Brunnenköpfen eine Seehöhe von 2 019 m —, son
dern vielfach auch Gefährdungen durch Lawinen, Mur
gänge und Steinschlag ausgesetzt sind, war bei der Aus
wahl der M aststandorte größte Gewissenhaftigkeit nötig.

Bild 4. 55 kV-Übertragungsleitung 
m it Eisenbeton-Abspannmast sowie Einheitsfahrleitung 

auf der Strecke Kitzbühel-W örgl.

Die mit der Linienführung betrauten Ingenieure der 
Österreichischen Bundesbahnen konnten sich vielfach die 
Ortskunde der Bevölkerung zunutze machen. Grundsätz
lich wurden die Übertragungsleitungen als Freileitungen 
geführt. Nur die letzte, 2,5 m km lange Teilstrecke der 
Leitung Spullerseewerk -  Feldkirch und die Leitung durch 
den 8 551 m langen Tauerntunnel wurden gekabelt. Die 
ursprüngliche Absicht, auch die Kette der Hohen Tauern 
m it einer von Böckstein nach Mallnitz führenden Frei
leitung zu überqueren, mußte nach eingehenden Gelände
studien, meteorologischen Beobachtungen und Trassie
rungsarbeiten fallen gelassen werden, da die Klimaver
hältnisse den ungestörten Betrieb dieser bis in eine Höhe 
von mehr als 2 300 m hinaufzuführenden Leitung nicht 
hätten erwarten lassen. Als Leitungswerkstoff fü r die 
Übertragungsleitungen wurde Kupfer oder Aldrey*) ver
wendet. Das Gestänge besteht z. T. aus eisernen Gitter
masten, z. T. aus Eisenbetonmasten, vgl. Bild 4. Die Mög
lichkeit der raschen Beschaffung und Bereitstellung der 
Baustoffe für die Eisenbetonmaste fördert den Baufort
schritt, und der Umstand, daß bei Eäsenbetonmasten zum 
Unterschied gegen die eisernen Maste keine Erneuerung 
des Anstriches nötig ist, w irkt sich bei Betrieb und E r
haltung der Leitung günstig aus.
Unterwerke

Der von den Kraftwerken gelieferte Strom wird in 
13 Unterwerken mit einer Dauerleistung der eingebauten 
Umspanner von insgesamt 110 000 kVA von 55 kV auf die

J) E ine Aluniiniumiegierung, die nehen dem  GrtmdslofT geringe 
Mengen von Magnesium, Silizium und M angan en thä lt. Vgl. D IN  1713.
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Fahrleitungsspannung von im Mittel 15 kV umgespannt. 
Die gegenseitigen Abstände je zweier Unterwerke be
tragen zwischen 51 (Wörgl —Hall i.T .) und 29 km 
(F lirsch -W ald ). Während die zuerst gebauten Unter
werke Zirl, Roppen, Flirsch und Wald Gebäudestationen 
sind, bei denen die ganze elektrische und maschinelle Aus
rüstung, also auch die Umspanner und die 55 kV-Sehalt- 
anlage, in geschlossenen Räumen untergebracht wurden, 
sind alle übrigen Unterwerke mit bestem Erfolge als Halb- 
freiluftstationen ausgeführt worden. Bei diesen sind die 
Umspanner und die 55 kV-Schalteinrichtung im 
Freien, die übrigen Teile aber im 
Inneren eines Gebäudes unterge
bracht.

Da in einigen besonders ver
kehrsstarken und gleichzeitig 
wasserwirtschaftlich sehr un
günstigen Jahren die Spannungs
verhältnisse im Bereich der Über- 
tragungsleitung Ruetzwerk -  Spul- 
lerseewerk nicht befriedigten, wur
den auf Grund eingehender Studien 
im Unterwerk Roppen in die Lei
tung Reaktanzspulen eingebaut.
Hierdurch und durch eine gleich
zeitige teilweise Verstärkung der 
Übertragungsleitung zwischen 
Ruetzwerk und Flirsch wurde die 
beabsichtigte Verbesserung der 
Spannungsverhältnisse voll er
reicht.

Fahrleitungsanlagen
Die Fahrleitungsanlagen der zu

erst auf elektrischen Betrieb um
gestellten Strecken, nämlich der 
Salzkammergutbahn und der Arl
bergstrecke Innsbruck-B ludenz, 
sind noch nach verschiedenen 
Systemen ausgeführt worden, 
wodurch es möglich war, reiche eigene Erfahrungen im 
Bau und Betrieb von Fahrleitungen zu sammeln. Im Jahre 
1925 wurde dann eine Einheitsbauart entwickelt, und zwar 
aus der auf der Salzkammergutlinie von den Siemens- 
Schuckert-Werken und auch von den Brown-Boveri-Werken 
angewendeten, zuerst vom Berliner Stammhaus der 
Siemens-Schuckert-Werke bei den Schwedischen Staats
bahnen eingeführten Bauart m it einfacher Isolation und 
drehbaren Auslegern. Hierbei wurden auf Anregung der 
Österreichischen Bergmann-Elektrizitäts-Gesellsehaft zum 
ersten Male Knüppelisolatoren besonderer B auart mit sehr 
einfachen Befestigungsteilen verwendet. Kennzeichnend 
fü r die Bauart ist auch die Verwendung eines leichten — 
in der freien Strecke zum großen Teile aus breitflanschi- 
gen I-T rägem , auf der Tauernbahn auch aus alten 
Eisenbahnschienen, bestehenden — Gestänges, vgl. Bild 4 
und 5. Die Fahrleitung weist grundsätzlich gegen Erde 
nur einen Isolator auf. Hiervon wurde in solchen Fällen 
abgegangen, in denen voraussichtlich noch durch längere 
Zeit neben dem elektrischen Betrieb ein starker Dampf
betrieb bestehen wird. Es wurden dann entweder an 
Stelle der einschirmigen Knüppelisolatoren solche mit 
zwei Schirmen verwendet, oder es wurden — bei außer
gewöhnlich ungünstigen Rauchverhältnissen — zwei ein- 
schirmige Isolatoren hintereinandergeschaltet. In größe
ren Bahnhöfen ist die Fahrleitung im allgemeinen an 
Querseilen auf gehängt. Auf der Tauernbahn wurde aber 
die Querseilaufhängung — auch in größeren Bahnhöfen — 
nicht mehr ausgeführt; es wurden vielmehr Einzelmaste 
zwischen je zwei Gleisen aufgestellt oder Joche eingebaut, 
wobei Tragseil und Fahrdraht auch in den Bahnhöfen 
durch Gewichte selbsttätig nachgespannt werden. Durch 
diese Bauart sind bei den Bahnhofsausrüstungen E rspar
nisse erzielt worden.

Triebfahrzeuge und deren Erhaltung
An elektrischen Lokomotiven wurden fü r die in der 

Nachkriegszeit auf elektrischen Betrieb umgestellten 
Strecken insgesamt 185 Stück m it einer Stundenleistung 
der eingebauten Motoren von zusammen rd. 258 000 kW 
in den Dienst gestellt, außerdem noch in der letzten Zeit
fünf Lokomotiven m it zusammen 9 200 kW bestellt. Der
Umstand, daß zu Beginn der Elektrisierung nur ein Achs- 
druck von 14,5 bis 16 t  zulässig war, der erst m it fo rt
schreitender V erstärkung der Tragwerke und des Ober
baues auf 18 bis 20 t  erhöht werden konnte, ha t es mit 

sich gebracht, daß bei den auf den 
Gebirgsstrecken geforderten großen 
Lokomotivleistungen nicht nur
außerordentliche Anforderungen an 
den Lokomotivkonstrukteur ge
stellt wurden, es entstanden auch, 
so wie dies bei anderen unter ähn
lichen Verhältnissen elektrisierten 
Bahnen der Fall war, eine größere 
Anzahl von Bauformen elektri
scher Lokomotiven, als es der Fall 
gewesen wäre, wenn von Haus aus 
m it einem zulässigen Achsdruck 
von etwa 18 bis 20 t  hätte  gerech
net und gebaut werden können. 
Trotzdem haben die Lokomotiven 
den an sie gestellten Anforderun
gen in weitgehendem Maße ent
sprochen. Mit der fortschreitenden 
Erhöhung und Vereinheitlichung 
des zulässigen Achsdruekes wurde 
es möglich, auch zu einer Verein
heitlichung der Lokomotivbauarten 
zu schreiten.

U nter den in den Dienst gestell
ten Lokomotiven sind 34 Schnell
zuglokomotiven fü r eine Höchst
geschwindigkeit von 100 km/h ge
baut. Die letzten fünf dieser Loko

motiven weisen eine Stundenleistung der Motoren von 
2 350 kW auf. Die zuerst gebauten Lokomotiven hatten 
durchwegs Stangenantrieb. Später gingen die Öster
reichischen Bundesbahnen so wie fa s t alle anderen Eisen
bahnverwaltungen zum Einzelaehs-Antrieb über; nur bei 
den Verschublokomotiven wurde der Stangenantrieb bei
behalten, da sich die betreffende Lokomotivbauart be
sonders gut bewährt hatte und kein Grund vorlag, sie bei 
Nachbestellungen durch eine andere zu ersetzen.

Die zuerst in den Dienst gestellten Lokomotiven 
waren, entsprechend dem damaligen Bremssystem in 
Österreich, nur mit der Vakuumbremseinrichtung ver
sehen. Da aber in der Folgezeit die Österreichischen 
Bundesbahnen schrittweise zur Druckluftbremse über
gingen und sich auch auf diese Weise schon damals den 
Verhältnissen der Reichsbahn anpaßten, m ußte ein großer 
Teil der elektrischen Lokomotiven zunächst m it zweierlei 
Bremseinrichtungen ausgestattet werden, während später
hin nur mehr die Druckluft-Bremsausrüstung erforderlich 
war. Einige Lokomotiven haben neben der mechanischen 
Bremse auch eine elektrische W iderstandbremse erhalten; 
Versuche m it Stromrückgewinn-Bremseinrichtungen wur
den nicht gemacht.

Zur Verbesserung des Personenverkehrs und zur 
raschen Beförderung leichter Güterzüge -wurden zehn 
Personen- und zwei Gepäcktriebwagen beschafft. Von den 
Personentriebwagen sind zwei fü r eine Geschwindigkeit 
von 100 km/h gebaut. Die zwei Gepäcktriebwagen, vgl. 
Bild 6, sind fü r eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h 
geeignet und weisen eine Stundenleistung der Motoren 
von 800 kW auf.

Die elektrisch geführten Züge wurden anfangs, so
lange der Umfang der elektrisch betriebenen Strecken, 
gering war, von Heizkesselwagen m it Dampf beheizt..

.

i  \
——p  —

¡ÄfF® i

ET" ^ i n r f p i

jg k -- •

Bild 5
Einheitsfahrleitung auf der Tauernbahn.
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Mit dem Fortschreiten der Elektrisierung auch auf 
anderen europäischen Bahnen und der allmählichen Aus
rüstung aller im internationalen Verkehr durchlaufenden 
Wagen mit elektrischer Heizung konnte bald auf rein 
elektrische Heizung aller personenführenden Züge über
gegangen werden.

Zur Durchführung der laufenden Erhaltungsarbeiten 
an den elektrischen Triebfahrzeugen wurden eigene Zug
förderungsanlagen m it Betriebswerkstätten errichtet, und 
zwar in Innsbruck Westbahnhof, Bludenz, Gnigl (bei Salz
burg) und Attnang-Puchheim. Für die Hauptausbesse
rungen der Triebfahrzeuge sowie fü r die Instandsetzung 
von Motoren, Umspannern, Schaltgeräten, Strom
abnehmern und sonstigem Zubehör wurde der Hauptwerk
stätte  Linz eine besondere Elektroabteilung angegliedert.

Um bauten der Schw achstrom anlagen;
W ohnhausbauten

Auf die im Zusammenhang m it der Elektrisierung 
erforderlich gewesenen, sehr umfangreichen Umbauten 
der bahneigenen und der staatlichen Schwachstrom
anlagen, sowie auf die Errichtung von 49 Wohnhäusern 
mit insgesamt 365 Wohnungen fü r das Betriebspersonal 
kann im Rahmen dieses Aufsatzes nur hingewiesen 
werden.

Kosten der Elektrisierung, Verkehrsleistungen,
Energieverbrauch

Die Gesamtkosten der Umstellung der Strecken west
lich von Salzburg und der Salzkammergutlinie auf elektri
schen Betrieb haben rd. 336 Millionen Schilling betragen.

Im Betriebsjahr 1936 entfielen von der gesamten 
Verkehrsleistung der Österreichischen Bundesbahnen — 
12,275 Milliarden Bruttotonnenkilometer — rd. 22 % auf 
den elektrischen Betrieb; die Länge der elektrisch be
triebenen Strecken hat 15,5 % der insgesamt betriebenen 
Strecken ausgemacht1).

Der Energieverbrauch fü r alle elektrisch betriebenen 
Strecken ab Kraftwerke bzw. Übernahmestelle hat im 
Jahre 1936 152,4 Millionen kWh betragen. Davon wurden 
76 % in bahneigenen Kraftwerken erzeugt.

Fortsetzung der Elektrisierung östlich von Salzburg
Zur Zeit wird an der Einführung des elektrischen 

Betriebes auf der Strecke Salzburg -  Linz gearbeitet. Er 
wird auf der Teilstrecke Salzburg -  Attnang-Puchheim 
im Oktober dieses Jahres, auf der Strecke Attnang-Puch
heim -  Linz im Oktober 1939 aufgenommen werden.

Die Strecke Salzburg -  Linz -  Wien zeichnet sich 
durch ihre besonders starke Verkehrsleistung aus. Im 
Jahre 1936 sind auf ihr 2,33 Milliarden Gesamtlast- 
Tonnenkilometer geleistet worden, entsprechend einem 
täglichen Durchschnitt von 20 300 beförderten Brutto
tonnen. Der jährliche Energieverbrauch der Strecke Salz
burg -  Wien beträg t fü r diesen Verkehr rd. 100 Millionen 
kWh, also rd. 320 000 kWh je Streckenkilometer und 
Jahr. Die Energieversorgung der Strecke ist auf Grund 
eingehender technisch-wirtschaftlicher Studien der Elek
trisierungsdirektion der ehemaligen österreichischen 
Bundesbahnen so gedacht, daß rd. die H älfte des Bedarfes 
aus den nach Deckung des Verbrauches der Strecken 
westlich von Salzburg verbleibenden Überschüssen der 
Kraftwerksgruppe westlich von Salzburg — einschließlich 
des im Bau befindlichen Kraftwerkes Stubach II — be
stritten, der Rest von etwa 50 bis 60 Millionen kWh aber 
voraussichtlich aus dem Drehstromnetz der großen Elek
trizitätslieferungsunternehmungen gedeckt werden soll. 
Dadurch ergäbe sich eine überaus wirtschaftliche Aus
nutzung der bahneigenen Kraftwerke und eine Kupplung 
•des Bahnstromnetzes mit den Werken der Landesenergie
versorgung, die im Hinblick auf die Speicherfähigkeit der 
bahneigenen Kraftwerke fü r beide Teile besondere Vor
teile in sich schließt.

*) Vom bisherigen N etz  der D eutschen R eichsbahn — also ohne die 
•ehemaligen Ö sterreichischen B undesbahnen — werden n u r rd. 4 ,1%  der 
■Streckenlänge elektrisch  betrieben.

Bild 6. Gepäcktriebwagen Reihe ET 30.

Zur Übertragung der für die Strecke Salzburg -  Wien 
erforderlichen Energie soll eine beim Kraftwerk Stubach II 
beginnende 1 10  kV-Übertragungsleitung zu den längs der 
Strecke verteilten sechs Unterwerken geführt werden, 
von denen eines — voraussichtlich Amstetten — als 
Hauptumspann- und Umformerwerk mit dem geplanten 
Anschluß an das Drehstromnetz ausgebildet werden soll, 
vgl. Bild 1. Im Kraftwerk Stubach II und im Umspann
werk Schwarzach-St. Veit wird das bestehende 55kV-Netz 
mit der neuen 110 kV-Leitung durch Kupplungsumspanner 
verbunden werden. Dadurch wird es möglich, einen Ver
bundbetrieb aller bahneigenen Kraftwerke und des Bahn
teiles des Achenseekraftwerkes sowie — über die im 
Umformerwerk Amstetten aufzustellenden nachgiebigen 
Frequenzumformer — auch m it dem Drehstromnetz der 
Landesenergieversorgung zu führen.

Darüber hinaus eröffnen sich nunmehr infolge des 
Anschlusses Österreichs ans Deutsche Reich und der 
dadurch gegebenen Eingliederung der Österreichischen 
Bundesbahnen ins Netz der Deutschen Reichsbahn weitere 
bedeutungsvolle Möglichkeiten fü r die Energieversorgung 
der elektrisch betriebenen Strecken, wie ein Blick auf 
Bild 1 zeigt. Die Unterwerke Rosenheim und Wörgl bzw. 
Traunstein, Golling und Steindorf sind hinsichtlich der in 
Kufstein bzw. Salzburg zusammenstoßenden, bisher von 
zwei verschiedenen Verwaltungen betrieben gewesenen 
Strecken so gelegen, daß eine gegenseitige wirksame 
Energieaushilfe — zunächst auch ohne elektrischen 
Parallelbetrieb — ohne weiteres möglich ist. Dazu kommt, 
daß mit vergleichsweise geringen Kosten eine Kupplung 
der in Bayern gelegenen, Bahnstrom liefernden K raft
werke mit denjenigen der ehemaligen Österreichischen 
Bundesbahnen durch Errichtung einer Kupplungs- 
Umspannerstelle möglich wäre. Eine beachtliche Kupp
lungsmöglichkeit ergäbe auch der Bau einer Umrichter
anlage — etwa in Bürs bei Bludenz —, durch welche die 
vom Vermuntwerk in Vorarlberg ins rheinisch-west- 
fälische Industriegebiet führende 220 kV-Leitung des 
Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerkes in Zu
sammenhang mit der 55 kV-Einphasenleitung des Spuller- 
seewerkes gebracht werden könnte. Hierdurch würde sich 
die Möglichkeit gegenseitigen Energieaustausches zwischen 
Vermuntwerk, Spullerseewerk und den Wärmekraftwerken 
des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerkes ergeben, 
eine Möglichkeit, deren wirtschaftliche Durchführung 
natürlich von verschiedenen Umständen abhängt.

Für die 125 km lange Strecke Salzburg-L inz werden 
zunächst zwei Halbfreiluftunterwerke Steindorf und 
Attnang-Puchheim m it zwei, später drei Umspannern von 
je 5 000 kVA Dauerleistung errichtet. Die Fahrleitungs
anlage wird im wesentlichen nach der bewährten Ein- 
heitsbauweise ausgeführt, jedoch mit gewissen Abände
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rungen, die durch die auf der Strecke Wien —Salzburg 
zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h erforder
lich werden.

An elektrischen Lokomotiven wurden fü r die Strecke 
Salzburg-L inz bestellt:

20 Lokomotiven der bewährten Reihe 1170.200, 
Achsfolge B/> Bö, Dienstgewicht 801, Höchstgeschwindig
keit 80 km/h, Stundenleistung 1840 kW, für Personen- und 
Güterzüge;

8 Lokomotiven einer neuen Reihe E 18.200 für eine 
Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h, Achsfolge l'D 0l ', 
Stundenleistung 3 180 kW, die in sehr weitgehender An
lehnung an die Reihe E 18 der Reichsbahn entwickelt 
wurde5);

4 Verschublolcomotiven der bewährten Reihe 1070.100, 
Achsfolge D, 55,4 t, 40 km/h, 700 kW.

‘) Vgl. ä TGanzenmüller, Z. V D I B L  70 (1035) S. 1233, bes. Bild 1.

Durch die Errichtung eines Unterwerkes in Attnang- 
Puchheim wird auch die Energieversorgung der Salz- 
kanrmergutlinie wesentlich verbessert, da es nun möglich 
sein wird, einen namhaften Teil des Bedarfes mindestens 
zeitweise aus diesem Unterwerk zu decken und dadurch 
die Instandhaltungsarbeiten am Bahnteil des Kraftwerks 
Steeg besser einteilen zu können, als dies bisher der Fall war.

Die Reihenfolge der sicher kommenden weiteren 
Elektrisierungen von Strecken der ehemaligen Österreichi
schen Bundesbahnen hängt von so vielen Umständen ab, 
daß es müßig wäre, sich in Voraussagen zu verlieren. 
Sicher is t aber, daß den deutsch-österreichischen Inge
nieuren auch auf dem Gebiete der Elektrisierung unserer 
Bahnen in Zukunft eine viel größere Betätigung erblühen 
wird, als man das noch vor kurzer Zeit in der zwangvollen 
Enge einer absterbenden W irtschaft überhaupt erhoffen 
konnte. B 5032

D ie  U n fa lls ta tis tik  d er W e lt
h an d e ls flo tte  fü r  das Jah r 1937

Aus der Seeunfallstatistik, dio für das J a h r  1937 einen 
B etrag  von 0,095% der W elthandelsflotte als Totalverluste 
ausw eist1), zeigt Bild 1 die Schadensursachen in  A nteilen der 
Gesamtschadensfüllc. Neben den H auptursachen: Schweres 
W etter, G rundberührung und S trandung sowio Zusammenstoß 
in Anteilen von etw a jo 20 bis 30% erreicht das Feuer nu r einen 
gloiclibleibenden A nteil von etw a 4% und  das E is nu r etwa 
1 bis 2% . Bedeutend höher liegt indessen der A nteil der durch 
Feuer verursachten Totalverlusto an  den Gesam ttotalschäden, 
wie es aus Bild 2 erkennbar ist, wobei der Anstieg der Feuer-
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1936 7936 7936 7937

schaden in  den letzten Jah ren  auf die kriegerischen Ereignisse 
im M ittelmeer und  im Fernen Osten zurückzuführen ist.

Dio deutsche H andelsflotte verzeichnet für das J a h r  1937 
keinen T otalverlust durch Feuer und  eine Abnahm e der durch 
Feuer verursachten Teilschäden gegenüber dem  Vorjahre. An 
deutschen Schiffen über 100 B R T  sind im Jah re  1937 im ganzen 
12 Schiffo m it 22 294 B R T  verlorengegangen, das sind 0,555% 
des G esam tbestandes der deutschen H andelsflotte, eine Verlust- 
ziffor, dio um 2 0 % u n te r der eingangs für die W elthandelsflotte 
genannten Ziffer liegt. A uf das Lebonsalter der Schiffe bezogen 
steig t die Verlustziffor etw a linear von 0,1% der ein bis fünf 
Jah re  alten Schiffe auf etw a 1% der 30 bis 35 Ja h re  alten 
Schiffo an. M 5027 Gu.

‘) Aus dem  B ericht des Germ anischen Lloyd über das J a h r  1937.

D er deutsche H and elssch iffbau  
im  Jah re  1937

Die deutschen Seeschiffswerften w aren w ährend des Jalires 
1937 bis an  die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit beschäftigt. 
D er G esam tauftragshestand für deutsche und  ausländische 
Rechnung betrug  am  Ende des Jah res 1937 1 141108 B R T  und 
lag dam it um  16,7% über dem des V orjahres. Fertiggestellt 
w urden im  Jah re  1937 insgesam t 399 909 B R T , davon 
182 600 B R T  für deutsche R echnung1).

D er A uftragsbestand der deutschen See- und Flußschiffs
w erften verte ilte  sich im Jah re  1937 zu 48,8% auf deutsche 
und  zu 51,2% auf ausländische Besteller. B ild 1 g ib t eine an-
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Bild 1. Auf deutschen W erften fertiggestollto Seeschiffe 
seit dom Ja h re  1900.

Bild 2
Entw icklung 

der deutschen 
Seehandelsflotte 

seit dem 
Jah re  1919.

schauliche Übersicht über die scharfen K onjunkturschw ankun
gen in der Schiffbautätigkeit auf deutschen W erften seit der 
Jahrhundertw ende und w eiterhin über dio nach dom Weltkrieg 
einsetzende starke B au tä tigkeit für ausländische Rechnung.

Die deutsche Seohandolsflottc h a t Ende 1937 m it 
4 158 933 B R T  etw a 80%  des Vorkriegsbesfändcs erreicht, 
ih r A nteil an der W elthandelsflotte be träg t dam it 6,25% . 
Ih re  E ntw icklung nach dem Kriege zeigt B ild  2.

Von den N eubauten sind bem erkensw ert das F rach t- und 
Fahrgastschiff „W indhuk“ von 16 662 B R T  m it Benson- 
Kesseln und  H öchstdruck-T urbinenantrieb von 14 200 WPS, 
die W alkochereien „ ,U n itas“ von 21 846 B R T  und  „W alter 
R au “ von 13 751 B R T , das Zweischrauben-Flugsicherungs- 
schiff „Friesenland“ der D eutschen L ufthansa sowie die beiden 
KdF.-Schiffo von 25 400 B R T , deren erstes „W ilhelm  Gustloff“ 
bereits in D ienst gestellt ist. M 5028 Gu-

*) Aus dem  B erich t des G erm anischen L loyd über das J a h r  1937.
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Dauerhaltbarkeit von hohlen Kurbelwellenzapfen 
m it Innenverstärkung: an der Ölbohrung

Von H einrich Cornelius und Franz B ollenrath, Berlin -A d lershof

Bericht der Deutschen Versuchsansta lt fü r Luftfahrt, E .V ., Ins titu t fü r W erkstofforschung

Von P. B r e n n e r  angeregte Versuche sollten klären, in welchem Ausmaß die Verdreh-Dauer- 
haltbarkeit von hohlen Kurbelwellenzapfen erhöht w ird, wenn durch eine Innenverstärkung der 
Zapfenwand in der Umgebung der Ö lbohrung die Spannungen gegenüber unverstärkten Zapfen 
ern iedrig t werden. D ieser Einfluß wurde an vergüteten, einsatzgehärteten und nitrierten Proben 
untersucht. W eiterhin wurden Versuche über die Beeinflussung der Dauerhaltbarkeit vergüteter 

Proben durch D oppelduro-Härtung1) ausgeführt.

Versuchsdurchführung
Die Versuche wurden auf einer Drehschwingungs- 

Prüfmaschine durchgeführt, die in Anlehnung an die von 
K. Ldirenbaum-) beschriebene gebaut wurde.

Die verwendeten Prüfstabform en sind in Bild 1 und 2 
wiedergegeben. Die aus Stangen von 80mni Dmr. her
gestellten Prüfstäbe- hatten polierte Oberfläche3). Der 
Außenrand der Querbohrungen w ar m it einem Krüm
mungshalbmesser r = l m m  abgerundet; von dort bis zu 
einer Entfernung von einigen Millimetern von der Ober-

Znhlcntatcl 1. Z u s a m m e n s e t z u n g  
d e r  V e r s u c h s s t ä h l e .

Stalü
Zusam m ensetzung In %

C Si arn Cr Ni Mo Andere

1 0,10 0,27 0,39 2,44 | 1,38 0,38 . —
. 2 0,29 0,37 0,68 2,48 j 1,61 0,26 0,26 V
3 0,25 0,16 0,74 2,58 0,14 0,23 0,06 Y
4 0,32 0,28 0,72 1,04 ; 0,42 0,24 —
5 0,34 0,31 0,38 2,06 1 1,91 0,40 — -

'/ / / / /// /////^
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Bild l. Form 1 ohne Verstärkung.
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Bild 2. Form I I  mit Verstärkung der Querbohrung.
Bild 1 und 2. Prüfstabform en.

fläche der Innenbohrung w ar die Querbohrungswand 
poliert. Der Querbohrungs-Innenrand dagegen w ar nur 
entgratet.

Bei beiden Stabformen wurde fü r die Errechnung der 
Verdreh-Nennbeanspruchung der Ringquerschnitt von 
40 mm innerem und 60 mm äußerem Durchmesser zu
grundegelegt. Die Grenzlastwechselzahl bei den Dauer
versuchen w ar 10  • 10 °.

Versuchsw erkstoffe
Zahlentafel 1 enthält die Zusammensetzung der Ver

suchsstähle. Stahl 1 is t ein Chrom-Niekel-Molybdän-Ein- 
satzstahl mit mäßig hohem Nickelgehalt. Von diesem 
Stahl unterscheidet sich Stahl 2 nur durch einen er
höhten Kohlenstoff- und geringen Vanadingehalt. Stahl 3 
ist ein nickelfreier Chrom-Molybdän-Stahl, Stahl h ein 
niedrig legierter Chrom-Molybdän-Nickel-Stahl. Von den 
Versuchsstählen weist Stahl 5 m it 2 % Cr, 2 % Ni und 
0,4 % Mo den höchsten Gehalt an Legierungsbestandteilen 
auf. Die Stähle 2 bis 5 sind Vergütungsstähle.

Der Vergleich der Stabformen I  und II, Bild 1 und 2, 
hinsichtlich ihrer D auerhaltharkeit wurde an vergüteten,

0  H ä rten  durch  E rh itzen  m itte ls  Azetylenflam m e und  anschließen
dem Abschrecken du rch  W asserstrahl.

5) K . Lürenbaum  in : Gesam m elte V orträge der H auptversam m lung 
1937 der In iien thal-G esellschaft fü r Luftfahrtforschung, Berlin 1938 S. 296. 
_  ’) F ü r d ie Beschaffung der V ersuchsproben w ird  H errn  D ipl.-Ing.
a .  Standinger gedankt. D en g röß ten  Teil der V ersuche führte  H err In g .
H. Lohmann aus.

einsatzgehärteten und nitrierten Proben ausgeführt. Im 
vergüteten Zustand wurde außerdem die Stabform I  ohne 
Querbohrung untersucht.

F ü r Versuche über den Einfluß einer Oberflächen
härtung mit der Azetylenflamme wurde nur die Stab
form I I  herangezogen. Dabei wurden vergütete und an
schließend an die Vergütung nach dem Doppelduro-Ver- 
fahren gehärtete Proben verglichen.

Versuchsergebnisse
D auerhaltbarkeit von einsatzgehärteten, vergüteten  
und nitrierten Proben ohne und m it Innenverstärkung

Für die Versuche m it e i n s a t z g e h ä r t e t e n  
Proben wurde Stahl 1 verwendet. Die Querbohrung ist 
n a c h  dem Einsetzen der Proben angebracht worden, so 
daß die Querbohrungswand nicht einsatzgehärtet war. 
Die nur außen einsatzgehärteten Proben hatten eine Ober
flächenhärte von 600 bis 625 Brinelleinheiten und eine 
Kern-Zugfestigkeit, erm ittelt aus der Brinellhärte, von 
136 bis 148 kg/mm2. Wie Bild 3 zeigt, geht die Härtezone 
allmählich in die Kernzone über. Die äußerste Rand
schicht enthielt von einer schwachen Überkohlung her
rührenden Korngrenzenzementit, Bild 4, der aber kein 
geschlossenes Netz bildete und daher nicht als aus
gesprochener Fehler angesehen werden kann.

Die mit den einsatzgehärteten Proben erhaltenen 
Wöhlerkurven sind in Bild 5 wiedergegeben. Die Stab
form /  hat demnach eine Dauerhaltbarkeit von 8,8 kg/mm2, 
die Stabform I I  eine von 1 1 ,6  kg/mm5 ergeben. Beide 
Werte sind auffallend niedrig, ohne daß die W erkstoff
beschaffenheit einen Grund hierfür erkennen läßt. Es ist 
möglich, daß geringfügige Oberflächenfehler der Quer
bohrungswand sich bei der hohen statischen Festigkeit 
der Proben schon ungünstig ausgewirkt haben. Zur 
Klärung der Ursachen der niedrigen Dauerhaltbarkeit 
sind mit einsatzgehärteten Proben noch weitere Versuche 
beabsichtigt. Die Einsatzhärtung auch der Querbohrungs
wand wird Verbesserungen der Dauerhaltbarkeit bringen.

Die v e r g ü t e t e n  Probestäbe aus Stahl 2 hatten 
eine im Prüfquerschnitt gleichmäßige Zugfestigkeit von 
128 bis 133 kg/mm2, die aus der Brinellhärte erm ittelt 
wurde. Das Vergütungsgefüge, Bild 6, w ar mäßig fein. 
Die Wöhlerkurven für die Stabform I  ohne und mit Quer
bohrung sowie für die Stabform I I  zeigt Bild 7. Die 
Proben der Stabform /  ohne Querbohrung, also die nur
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längsgebohrten Stäbe, haben eine Dauerhaltbarkeit von 
19,6 kg/mm1. Durch die Querbohrung wird die Dauerhalt
barkeit auf 14,6 kg/mm2 erniedrigt. Die Dauerhaltbarkeit 
der Proben m it Querbohrung und Innenverstärkung, Stab
form II, ist die gleiche wie bei den Proben der Stab
form I  o h n e  Querbohrung. Der Einfluß der Innenver
stärkung an der Querbohrung ist also beträchtlich.

Schließlich wurden noch Vergleichsversuche m it Stab
form I  und I I  an innen und außen n i t r i e r t e n  Proben 
aus Stahl 3 ausgeführt; die Querbohrungswand w ar eben
falls nitriert. Bild 8 gibt den H ärteverlauf über die 
W andstärke von zwei nitrierten Proben wieder. Die aus 
der Brinellhärte errechnete Kern-Zugfestigkeit lag bei 
104 bis 108 kg/mm2. Das Kerngefüge wies klar die Korn
grenzen des bei der H ärtetem peratur vorhanden ge
wesenen Austenits auf, Bild 9. Einen Überblick über das 
Randgefüge zeigt Bild 10.

S  700 r

i 600

%'S?
§5 '

i wo

'mm1

k
• —-- « Stab

Stab
form
form

I
n

.

•

■O-C

■ä (außen)
Z  3  0  S  S  7

Abstand von der Staboberfläche
8mm

Bild 3. Härte-Tiefe-Kurven 
von einsatzgehärteten Proben aus Stahl 1.

Bild 4. Randzorie der einsatzgehärteten Proben 
aus Stahl 1.

Vergr. 500 fach, W iedergabe davon ls/20.

Bild 6. Gefüge der vergüteten Proben aus Stahl 2. 
Vergr. 500fach, W iedergabe davon 19/20.

Bild 5. Wöhlerkurven 
fü r die einsatzgehärteten Proben aus Stahl 1.

Bild 7. Wöhlerkurven 
fü r die vergüteten Proben aus Stahl

Die Wöhlerkurven der nitrierten Proben, Bild 11, 
haben einen sehr flachen Verlauf. Die Dauerhaltbarkeit 
der Stabform I  beträgt 18,6 kg/mm2, die der Stabform II  
23,4 kg/mm2. Zwei Proben der Stabform I I  hatten eine 
Innenverstärkung, die s ta tt 20 nur 13 bis 14 mm lang 
war, ohne daß sie deswegen eine schlechtere Haltbarkeit 
gezeigt haben, Bild 11. Hiernach erscheint eine Ver
kürzung des Innenbundes gegenüber Stabform I I  ohne 
Nachteil möglich. Die Dauerhaltbarkeit der nitrierten, 
innenverstärkten Proben liegt, unter Berücksichtigung der 
großen Probenabmessungen, bemerkenswert hoch.

In Zahlentafel 2 sind die an den Stabformen I  und II 
erhaltenen Versuchswerte zusammengestellt. Die E r
höhung der Dauerhaltbarkeit durch die Innenverstärkung 
(Stabform II)  beträgt bei den einsatzgehärteten, ver
güteten und n itrierten  Proben 32, 33 und 26 %. Die 
Ursache dieser beträchtlichen Verbesserung durch die 
Innenverstärkung liegt in der durch sie bewirkten Ände
rung des Spannungsverlaufes über den Probenquerschnitt 
besonders im Bereich der Querbohrung.

In Bild 12 ist der Spannungsverlauf in der Wand von 
verdrehbeanspruchten Hohlzylindern m it einem Außen
durchmesser von 60 mm und einem Innendurchmesser von 
40 sowie 20 mm unter der Einwirkung des gleichen Dreh
momentes dargestellt. Der Spannungsverlauf I  in Bild 12 
entspricht dem fü r die Stabform I  ohne Querbohrung. 
Der Spannungsverlauf I I  is t fü r den innenverstärkten 
Teil der Stabform I I  ohne Querbohrung angenähert zu
treffend. Die ausschlaggebende Verdrehhöchstspannung 
wird demnach bei gleichem Drehmoment durch die Innen
verstärkung um rd. 20 % vermindert. Gegenüber der dem-
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Bild 12. Spannungsverlauf 
in verdrehbeanspruehten Hohl
zylindern mit verschiedenen 

Innendurchmessern d bei 
gleichem Drehmoment Md und 
gleichem Außendurchmesser D.

71 D
T#  =  le  Md '&• '

. 0 1  l  3. V S 6 7 8 9mm 10
Abstand von der Staboberfläche (innen)

Bild 8. Härte-Tiefe-Kurven 
von n itrierten  Proben aus Stahl 3.

Bild 9. Kerngefüge (Vergütungsgefüge) 
der n itrierten  Proben aus Stahl 3. 

Vergr. 500 fach, Wiedergabe davon 19/20.

nach zu erwartenden Erhöhung der Dauerhaltbarkeit 
durch die Innenverstärkung um rd. 20 % betrug die ver
suchsmäßig festgestellte Erhöhung 26 bis 33 %. Der 
Unterschied ist dadurch zu erklären, daß infolge der un
zureichenden Bearbeitung des Innenrandes der Quer
bohrung der Dauerbruch bei der Stabform I  zuweilen von 
dieser Stelle ausging, während bei der Stabform I I  in
folge der niedrigen Verdrehspannung am Innenrande der 
Querbohrung der Anbruch stets von ihrem Außenrande 
ausging. Hieraus geht hervor, daß eine Feinstbearbeitung 
der gesamten Querbohrung bei der Stabform I  die Dauer
haltbarkeit verbessert hätte. Bei der Stabform I I  ist eine 
Feinstbearbeitung des inneren Querbohrungsrandes nicht 
erforderlich.

Bild 10. N itrier Schicht der Proben aus Stahl 3.
Vergr. 500fach, W iedergabe davon 19/2„.

Zahlcntafel 2. Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  E r g e b n i s s e  d e r  D a u e r v e r s u c h e  
a n  e i n s a t . z g e h ä r t e t e n ,  v e r g ü t e t e n  u n d  n i t r i e r t e n  P r o b e n  o h n e  (I ) 

u n d  m i t  (II) I n n e n v e r s t ä r k u n g .

W arm behandlung K cm -Z ugfestigkeit Ob 
kg/mm*

einsatzgehärtet

vergü tet

n itrie rt

136 bis 148 
136 bis 148
128 bis 133 
128 bis 133
104 bis 10S 
104 bis 108

Einfluß der Oberflächenhärtung
m it der A zety len flam m e auf die D auerhaltbarkeit 

von Proben m it Innenverstärkung
Die aus Stahl U hergestellten Proben der Stabform II  

hatten eine Vergütungs-Zugfestigkeit von 90 kg/mm2. Sie 
wurden in diesem Zustand und nach Oberflächenhärtung 
mit der Azetylenflamme, sog. Doppelduro-Härtung, unter
sucht. In Bild 13 ist der Härteverlauf über die Wand
stärke von zwei oberflächengehärteten Proben wieder
gegeben. Die Oberflächenhärte beträgt 500 bis 550 Brinell- 
einheiten; sie geht mit zunehmender Entfernung von der 
Staboberfläche allmählich in die Ausgangshärte über, 
ohne diese an irgendeiner Stelle zu unterschreiten. Durch 
die Oberflächenhärtung ist demnach unter der H ärte

schicht keine meßbare Anlaß
wirkung eingetreten. Dies ist 
dadurch zu erklären, daß der 
Stahl bei der Vergütung bereits 
bei einer hohen Temperatur an
gelassen wurde. Bild 14 bis 16 
zeigen das feine H ärtungs
gefüge am Probenaußenrand, 
das Übergangsgefüge und das 
gröbere Vergütungsgefüge in 
dem durch die Oberflächen
härtung nicht beeinflußten, 
inneren Teil der Wandung.

V erdreh-D auerhaltbarkeit r n 
kfi/mm*

Bild 11. Wöhlerkurven 
der n itrierten  Proben aus Stahl 3.

w
lostwecbse/zaM



888 H. Cornelius und F. Bollenrath: Dauerhaltbarkelt von hohlen Kurbelwellenzapfen Nr.-Mei,I23"juinM8

Bild 14. Feines Hartungsgefüge am Außenrand.

Bil«l 15. Ubergangsgefüge. Bild IG. Unbeeinflußtes Vergütungsgefüge im Innern.
Bild 14 bis 16. Gefüge der nach dem Doppelduro-Verfahren gehärteten Proben aus Stahl 4.

Vergr. 500 fach, Wiedergabe davon 19/20.

(außen/ Abstand von den Slaboberf/äche
■ IZSSTdSl

Bild 13. Härte-Tiefe-Kurven 
der nach dem Doppelduro-Verfahren gehärteten 

Proben aus Stahl 4-

Die Dauerhaltbarkeit der vergüteten Proben wurde 
durch die Doppelduro-Härtung unwesentlich, nämlich von 
IG auf 17 kg/mm2, erhöht. Die Wöhlerkurven zeigt Bild 17.

Auch aus Stahl 5 wurden Proben der Stabform I I  im 
vergüteten und im außerdem oberflächengehärteten Zu
stand untersucht. Der vergütete Stahl hatte  eine Zug
festigkeit von 130 bis 140 kg/mm2. Bild 18 zeigt die Härte- 
Tiefe-Kurven von zwei m it der Azetylenflamme ober
flächengehärteten Proben. Die Oberflächenhärte beträgt 
550 Brinelleinheiten, entspricht also etwa der von Stahl 4 . 
Im Gegensatz zu diesem schließt sich aber bei Stahl 5 
an die gehärtete Schicht eine gegenüber der Ausgangs
härte durch Anlassen erweichte Zone von beträchtlicher 
Tiefe an. Mit dem A uftreten einer solchen Erweichungs
zone ist um so eher zu rechnen, je niedriger der Stahl 
bei der der Oberflächenhärtung voraufgehenden Ver
gütung angelassen wurde, je höher also seine Vergütungs
festigkeit ist. Die untersuchten Proben zeigten wesent
liche Unterschiede in der Härtetiefe. Im Gefüge w ar bei 
den nach dem Doppelduro-Verfahren gehärteten Proben 
aus Stahl 5 zwischen Rand und Kern kein wesentlicher 
Unterschied vorhanden. Das martensitische Randgefüge 
w ar noch etwas feiner als das schon sehr feine ursprüng
liche Vergütungsgefüge.

Die Dauerhaltbarkeit der oberflächengehärteten Pro
ben lag m it 17 kg/mm5 beträchtlich unter der der nur ver
güteten Proben mit 21 kg/mm2, Bild 19. Für diese nach
teilige Wirkung scheint die an die Härtungszone anschlie
ßende, durch Anlassen erweichte Zone maßgebend zu sein.

Aus den beschriebenen Versuchen darf man folgern, 
daß eine geringe Erhöhung der Dauerfestigkeit durch

Doppelduro-Härtung bei weichvergüteten, anlaßbestän
digen Stählen zu erwarten ist. Bei hartvergüteten Stählen 
führt diese Oberflächenhärtung wahrscheinlich infolge der 
unter der Härtezone eintretenden Anlaßwirkung zu einer 
beträchtlichen Dauerfestigkeits-Erniedrigung.

Zusam m enfassung
Eine ringförmige Innenverstärkung an der Quer

bohrung hohler Kurbelwellenzapfen ergibt gegenüber un
verstärkten Proben eine Erhöhung der Verdreh-Dauer- 
haltbarkeit um 26 bis 33 %. Die Einflußrichtung einer 
Doppelduro-Härtung auf die Verdreh-Dauerhaltbarkeit 
hängt offenbar von der V ergütungsfestigkeit des Stahles

Bild 17. W öhlerkurven der vergüteten 
und der außerdem nach dem Doppelduro-Verfahren 

gehärteten Proben aus Stahl 4 (Stabform II).
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Aus der Ingenieurarbeit
Der M i row er K a n a l in M ecklenburg

Zur V erbindung der H avel m it dem  Müritzseo in Mecklen
burg wurde zwischen der M üritz und  der L andstad t Mirow, 
s. Bild 1, ein neuer K anal1) angelegt, da die alte Verbindung, 
die für K ähne m it Finow-Maß (bis zu 150 t  Tragfähigkeit) vor 
rd. 100 Jah ren  gebaut w ar und  über die zwischen Mirow und - 
der Müritz gelegene Seenkette führte, dem Verkehr entzogen 
werden m ußte.

Der neue, sog. Mirower K anal, der fü r ein Schiffsmaß von 
6 m  Breite, 2,1 m  Tiefgang und  rd . 50 m  Länge bei 400 bis 
450 t  Ladefähigkeit bemessen ist, verläuft bis auf eine ganz 
kurze Strecke im E inschnitt. Von einer Gesamtlänge von 9,5 km 
entfallen 2,4 km  auf zwei Seen, die auf die notwendige Tiefe 
ausgebaggert werden m ußten . Der K analquerschnitt h a t 
Muldenform; als Bösehungsneigung in  Höhe des W asser
spiegels wurde 1 : 2,5 gew ählt m it Ausnahme von einigen kurzen 
Strecken, in denen m it R ücksicht auf ungünstige Boden
beschaffenheit eine Neigung von 1 : 3 ausgeführt wurde.

Die S c h l e u s e  in  Mirow, Bild 2 und 3, überw indet ein Ge
fälle von i. M. 3 m  (wenigstens 2,4 m  und  höchstens 3,7 m). 
Sio besteh t aus einer Kammorschleuse für die gewerbliche 
Schiffahrt, einem U m lauf vom  Ober- ins Unterwasser, auch 
Freischleuso genannt, und  einor Bootssehleppe für den Sport
verkehr.

Oberhafen, Schleuse und  U nterhafen liegen in einer 
Geraden. E ntsprechend der Lage der einzelnen Schleusen
bauwerke, s. B ild 3, h a t m an fü r die zu schleusenden Schiffe 
im Oberhafen L inksverkehr, im  U nterhafen Rechtsverkehr 
vorgeschrieben. Die Kammerwändo bestehen aus Larssen- 
Spundbohlen, Profil I I I ,  die einm al verankert sind und  in der 
Sohle durch eiserne Träger abgestü tz t werden. Die Spund
bohlen greifen in oino d ich t u n te r der Kammersohle liegende 
Tonschicht ein und  schließen dam it das Oberwasser vollständig 
ab. Zur Sohlenbefestigung dient 35 cm hohes G ranitpflaster. 
Die Schleusenhäupter bestehen aus B eton und  sind in  Spund
wandkästen bei offener W asserhaltung aufgebaut worded.

Zum Abschluß der Schleuse dienen elektrisch angetriebene 
H u b t o r e ,  die m ittels G elenkzahnstangen auch gegen Druck 
heruntergebracht werden können. Ober- und U nterto r sichern 
einander dabei gegenseitig, so daß ein besonderes Sicherheits
to r überflüssig w urde. Die Tore werden n ich t auf einmal, 
sondern m it U nterbrechungen m it n u r 0,05 m  /s Hubgeschwindig
keit bis zu einor Spaltöffnung von 35 bis 40 em angehoben; 
sobald sich dio W asserspiegel ausgeglichen haben, werden die 
Tore weiter m it 0,15 cm /s Geschwindigkeit bis zur Freigabe der 
notwendigen D urchfahrthöhe hochgezogen.

')  N ach: Wülekr,, B autechn. Bd. 16 (1938) Nr. 3 S. 29.

Bild 1. Lage des neuen Mirower K anals.
ScM . =  S chleuse

Beim O b e r h a u p t  wurden die auf Modellversuchen fußen
den Vorschläge der Preußischen V ersuchsanstalt für W asser
bau und  Schiffbau berücksichtigt, s. B ild 2. E in  Stoßbalken 
lenkt das un ter dem Tor in die K am m er eintretende W asser 
zunächst nach un ten  ab, sodann wird es durch eine unterhalb  
des Balkens eingebaute Schwelle wieder nach oben gedrückt. 
Bei dieser Anordnung liegen die Schiffe ruhig in der Schleuse, 
da n u r ein kleiner Schwall kurz h in ter dem Stoßbalken entsteh t.

2<T 
kg/n 
^20

■=r 
"§72
I
1 8 *

im Ausgangszustand ab. Weichvergütete Proben zeigten 
eine schwache Erhöhung, hartvergütete eine beträchtliche 
Herabsetzung der Dauerhaltbarkeit durch Doppelduro- 
Härtung.

W eitere Versuche werden noch an einsatzgehärteten 
Proben ausgeführt, da die bereits vorliegenden Versuche 
auffallend niedrige Dauerhaltbarkeitswerte ergaben.

Weiterhin sollen die Versuche mit Proben, die nach dem 
Doppelduro-Tocco-Verfahren, also elektrisch oberflächen
gehärtet wurden, fortgesetzt werden. Durch geeignete 
Bemessung der Dauer der Erhitzung soll versucht 
werden, die Herabsetzung der Dauerhaltbarkeit durch 
die Oberflächenhärtung bei hochvergütetem Stahl zu 
vermeiden. B 5039

(außen) Abstand von der Stoboberftäche

Bild 18. Härte-Tiefe-Kurven von nach dem Doppelduro- 
V erfahren gehärteten Proben aus Stahl 5.

Bild 19. Wöhlerkurven der vergüteten und der 
außerdem nach dem Doppelduro-Verfahren ge

härteten  Proben aus Stahl 5 (Stabform II).

Lastwechselzahl
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Bild 2 und 3. Längsschnitt und  G rundriß des Schleusenhauwerkes bei Mirow.

-0,82-

Bild 4 und 5. W agen der Bootssehleppe der Mirower Schleuse.

Die sog. F r e i s c h l e u s e ,  ein U m lauf vom  Ober- ins U n ter
wasser, der zwischen Schiffsschleuse und  Bootsschleppe liegt, 
is t als unterirdischer doppelter R ohrkanal aus Betonrohren 
von 90 cm 1. W. m it erw eitertem  Ein- und Auslauf ausgebildet. 
Die gesam te Längo ist durch drei Schächte un terte ilt. Zwei 
Rohrschiober im  obersten Schacht dienen dazu, den jeweils 
erforderlichen D urchflußquerschnitt freizugeben.

Zur Erleichterung des regen Sportverkehrs h a t m an der 
G estaltung der B o o ts s c h le p p e  besonderes Augenmerk zu
gew andt. Die Einzelteile sind kräftig  ausgeführt, um  B e
schädigungen zu vermeiden. Auf einem G leisstrang, der am 
Ober- und  Unterw asser in je zwei Enden ausläuft, is t ein 
Schleppwogen, Bild 4 und  5, verfahrbar, der von dom Sportler 
geschoben wird. Beim Ü bergang von der w aagerechten Strecke 
in der M itte auf eino der schrägen Strecken zu beiden Seiten 
hängt sich in  den Schleppwagen ein Zugseil ein, m it dem der 
W agen heruntergelassen u n d  wieder horaufgezogen wird. Der 
W agen h a t oben zwei waagerechte Längsrohre, die durch G urte 
quer verbunden sind. Das auf diesen G urten  ruhende Boot 
w ird hierdurch ausreichend u n te rstü tz t, so daß es n ich t aus
gepackt zu w erden brauch t. M it der Anlage können Paddel
boote u n d  Ruderboote bis zur Größe eines Achters um gesetzt 
werden.

Entgegen den Ergebnissen dor Probebohrungen m achte 
das R am m en der Spundwände größere Schwierigkeiten, so daß 
die ursprünglich dafür angesetzte Zeit n ich t ausreichte. T ro tz
dom gelang cs, in 10 M onaten reiner B auzeit den K anal fertig
zustellen. Die G esam tbaukosten betrugen rd . 4,3 Mülionon M L  

M 4724 Sd.

D er H a fn e r-T ra g s ch ra u b e r1)
Die ersten Versuche von Hafner m it Drehflügel-Flugzeugen2) 

begannen im Jah re  1929 m it dem  B au eines Versuchs-Hub
sehraubers. Seine Beobachtungen über dio A rt und die B e
deutung der B lattsteuerung eines Drehflügels, die Anordnung 
und den B au  der Flügelblätter u. a. gehen auf diese ersten V er
suche zurück und führten schließlich zur Entw icklung des heute 
bekannten Hafner-Tragschraubers. Dieses Flugzeug en tstand

')  N ach einem  V ortrag  von 2i. H afner vor dem  Zirkel deutsch  sprechen
der Ingenieure (Engineer’s German Circle) in London am  14. F eb r. 1938

’) Vgl, J i .  Schrenk.Z . V D I Bd. 73(193* )S. 776.

1934/35 in E ngland m it U n te r
stü tzung der englischen Forschung 
und h a t erst in le tzter Zeit seine 
ersten öffentlichen Vorführungen 
erfolgreich abgeschlossen.

Der folgende kurze Überblick 
soll ein geschlossenes B ild von den 
wesentlichen M erkmalen dieses 
Tragschraubers geben, über dessen 
Einzelheiten zum Teil im F ach 
schrifttum  h in  und  wieder be
rich te t worden ist.

B ild 6 und  7 zeigen eine Ge
sam tansicht des Hafner- T rag
schraubers. E r  ist ein E insitzer 
von  rd . 400 kg Fluggewicht m it 
einer M otorleistung von rd. 85 PS. 
Bem erkenswert sind das aus dom 
R um pf herauswaehsende Seiten
steuer und dio Dämpfungsfläche, 
deren besonders großer V erstell
bereich auch den steilen Abstieg 
der Maschine stabilisieren soll.

Neben den für den A ntrieb 
des Drehflügels erforderlichen 
Kupplungs- und  Freilaufgliedern 
is t die N abe, Bild 8 , als 
T räger der F lügelb lätter und  der 
B lattsteuerung besonders . be
achtenswert. Die Gelenkachsen 
der drei waagerechten Schlag
gelenke sind so angeordnet, daß 
sie sich in  einem P unk te  in  der 
D rehachse des R otors schneiden. 
Im  Inneren  der N abe is t die 
Steuerspinne gelagert. Sie stellt 
das H aup tte il des gesam ten S teuer
kopfes dar. Grundsätzlich is t die 
W irkung dieser Steuerung die 
gleiche wie bei dem Tragschrauber 

v „C 30“ von de la Cierva3). Die A utorotation  der B lätter, die 
Schlaggelenke, die direkte Steuerung durch Neigen der L u ftk ra ft
resultierenden sind beiden B auarten  gemeinsam. N ur wird beim 
,,C 30“ -Tragschrauber die gesam te N abe zum  Zwecke der 
Steuerung geschwenkt, w ährend der R otor von Hafner um  eine

a Drehflügel in R uhestellung c Seitenruder
b Drehflügel in  Flugstellung d DiimpfungsflUche

zum  R um pf feste Achse um läuft, und  die Neigung der L uft
k ra f t über die Blattw inkelverstellim g herbeigeführt wird. Eine 
besondere neue A rt von S teuerung is t die Veränderung der 
Steigung der H a/ner-Tragschraube; die M öglichkeit der Ver
änderung der Steigung is t zur Beherrschung steiler S tarts und 
Landungen besonders in böigem W etter notwendig.

>) Vgl. S . H oerner, Z. V D I B d. 79 (1935) S. 1192 u. 1406.
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Bild 8 . Drehflügol-Nabo.
a Steuerspinne m it den S teuerarm en 
b Steuerarm
c A nschluß fü r den  B latthebel als Verbindung 

von Steuerarm  und  H olm  
d Lagerung der Steuerspinno 
e H ängender Steuerknüppel 
/  waagerechte Schlaggelenke der F lügclb lä ttcr 
g R eibungsdäm pfer in der Drehebene des R otors 

ähnlich  der A usführung beim  Cierca-'Vrag- 
schrauber 

h H olm  des F lügclb iattes
i D rchelastischcr Zugstab a ls Verbindung zwischen 

H olm  und  Nabongelenk

Die Steuereinrichtungen selbst bestehen aus dem B la tt
hebel, der Steuerspinne und  dom hängenden Steuerknüppel. 
Dio Steuerspinne w ird um  den gemeinsamen Sclm ittpunkt der 
drei Schlagachsen der B lä tter geneigt. Die E ndpunkte der 
Steuerarme laufen daher ste ts auf einem Kreis, dem Steuerkreis, 
der zu der Bewegung der einzelnen B la ttpunk te  immer konzen
trisch sein muß. Im  ungesteuorton F lugzustand liegt der Steuor- 
kreis in der Drehebene der Tragschraube. Bei einer Neigung der-'’ 
Steuerspinne w erden die B lattw inkel periodisch vers te llt, ufid 
bewirken so eino Neigung der Drehebene so lange, b is 'd iese  
wieder m it der Steuerkreisebono zusam menfällt. ), Im  E nd
erfolg kom m t also auch dieser Vorgang der selbsttätigen Schlag
bewegung der B lä tte r und  der dam it verbundenen Anstell- 
winkeländerung beim  Cieraz-Tragschrauber gleich.

'Bemerkenswert is t die Aufhängung der Flügelblätter mittels 
eines verdrehungselastischen Zuggliedes als Verbindung zwischen 
Holm und Nabengelenk, das die F liehkräfte überträg t und gleich
zeitig die B lattverstellung um  die Holmachse ermöglicht. Eine 
umfangreiche D auerbelastungsprüfung des Zuggliedes ergab 
dessen volle Zuverlässigkeit auch bei starken Wechsel- 
bolastungen.

Der Ho/ner-Drehflügcl is t ein Schnelläufer, d. h. er h a t 
wegen soiner geringen B lattfläche im V erhältnis zur Gesamt
kreisfläche des Drehflügels eine hohe Umfangsgeschwindigkeit; 
damit sind große Fortschrittsgrado, d. h. große Geschwindig
keiten, möglich. Die Verwendung dünner Blattprofile bei ge
ringem H olm durchm esser g ib t den F lügelblättern auch die 
nötige Biegoweichheit insbesondere bei Beanspruchungen beim 
Rollen am Boden.

Der ffa/ner-Tragsehräuber verläß t den Boden m ittels eines 
voll steuerbaren Sprungstarts fast senkrecht. Die dabei w irk
same Steigungsänderung des Drehflügels erm öglicht ein weiches, 
langsames S tarten  und  dam it große Anpassung an  verschiedene 
Windverhältnisse, w ährend der plötzliche ruckartigo Sprung
start infolge der größeren Energieverluste meist ein sehr schnelles 
Absinken des Flugzeuges schon bald nach dem S ta r t m it sich 
bringt. Eine wesentliche V oraussetzung für die bisher gezeigten 
guten Flugeigenschaften dieses Tragschraubers is t vor allem 
m der sorgfältigen ström ungstechnischen Ausbildung der 
Rlügelblätter und dam it der ganzen Tragschraube zu sehen. Die 
Blattprofile können möglichst nahe im Bereich günstigster Gleit
zahlen arbeiten und  erhöhen so die strömungstechnische Güte 
aer Tragschraube.

Die bisher bekann t gewordenen Eigenschaften des Hafner- 
Iragschraubers lassen die V erm utung zu, daß dieses Flugzeug

bald eino A rt Ideallösung des Tragschraubers darstollen 
und  diese Flugzeuggattung zu einer gewissen Voll
komm enheit innerhalb seiner Entw icklung bringen wird.

M 4790 Sch.

M essungen a n  n eu artig en  
L o k o m o tiv -T re ib s tan g e n  und 
K o lbenstan genb efestig un gen 1)
Aus dom am erikanischen Lokom otivbau wird über dio 

Berechnung, Gestaltung und Prüfung von neuen Troibstangen 
und Kolbenstangenbofestigungon bericlitot.

U m  die Fahrgeschwindigkeit ungefähr um  40% steigern 
zu können, m ußte das Gewicht der Gestängeteile wesentlich 
verringert und  gleichzeitig durch W ahl geeigneter W erkstoffe 
und durch neuartige Form gebung deren Tragfähigkeit und 
D auerhaltbarkeit erhöht werden.

Bild 9 zeigt eine b i s h e r i g e  B a u a r t  von T r e i b s t a n g e n  
m it Gleitlagern, B ild 10 dagegen eino n e u a r t i g e ,  sehr leichte 
B auart einer Treibstange m it Rollenlagern. Das Gewicht wurdo 
dabei von 455 kg auf 240 kg verringert. Dio geringere Breite 
des Kopfes ergibt bei einer außerm ittigon B elastung einen 
geringeren A bstand c und dam it eine höhere Sicherheit gegen 
Knick. Dio K nickbeanspruchung bei derartigen Stangen m it 
einem in der M itte verstärk ten  I-Profil w urde an  H and  der 
A rbeiten von Timoshcnko und  Dinnik-) an  17 Stangenformen

Bild 9. Bisherigo Treib
stange m it Gleitlagern.
P  S tangenkraft
e A bstand von P  bei außer- g g jg  

m ittigem  Angriff

Bild 10. Neuartigo 
Treibstange 

m it Rollenlagern. 
B au art Tim ken

ira ¡m
e gegenüber Bild 9 verringert

Bild IX. Treibstangonkopf.
B auart Tim kcn

Die Ziffern 1 bis 4  und 1 ’ bis i '  bezeichnen die lloßstcllen.

rechnerisch verfolgt und bei verschiedenen W erten von e im 
Versuch nachgeprüft. Die Stange wird aus einem Sonderstahl 
(Legierung m it Chrom, Nickel und Molybdän) nach sehr genauen 
Vorschriften geschmiedet. D er Stangenkopf an der Kurbolseite 
h a t ebenfalls einen I-Q uerschnitt m it nu r 12,7 mm Stegstärke, 
Bild 11. Bei einigen Stangenköpfon wurden dio Festigkeitseigen
schaften an verschiedenen Stellen des Steges, dos inneren und 
äußeren Kranzes und des Schaftanschlusses untersucht, und 
zwar die Zugfestigkeit, die Streckgrenze, die Dehnung, die 
Brinellhärto u . a . m . ;  die zusammengehörigen W erte weichen 
nur um  2 bis 4% voneinander ab . Auch auf Bildung eines 
ununterbrochenen Faserverlaufs beim Schmieden wurde ge
achtet. Am fertigen Preßstück werden nur noch rd . 3 m m  a b 
gearbeitet, um das Schmiedegefüge am  R and nich t zu zerstören.

») R ach : T . V . BuchcaUer, 0 . J .  Borger u. TV. C. Sanders, Trana. Amer. 
Rop Mech Ensrrs. Bd. 59 (1937) S. 225.b°c. Mecn. Th'eory 'of E lastic s tab ility , New Y ork 1930, S. 137;
A . N .  D inn ik , W estnik Ingcnerow, Moskau 1910.
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Zahlcntafcl 1. S p a n n u n g  i n  k g / c m 2 a n  v e r s c h i e d e n e n  
S t e l l e n  de s  T r o i b s t a n g e n k o p f o s ,  B i l d  11.

M cßstellen Spiel
1 < ** * mm

1650 0 — 77 670 0,4
1970 -  980 -  160 1450 2

An mehreren Stangenköpfen wurde die D ehnung un ter B etriebs
last und bei einem Spiol von 0,4 bis 2 mm zwischen dom A ußen
ring des Rollenlagers und  der Bohrung des Stangenkopfes 
gemessen, vgl. Zahlentafel 1. Diese W erto entsprechen an 
nähernd  den von Mathar3) bei H aftsitz  und  Laufsitz gefundenen 
Zahlen.

Als weitere M aßnahm e wurde dio Kolbenstange rohrförmig 
ausgebohrt und  am  verstärk ten  Ende, d. h. an  der K reuzkopf
seite, m it drei E indrohungen versehen, Bild 12 und  13. Der 
Kreuzkopf besteht aus 
zwei gleichen, geschmie
deten Hälfton, die m it 
sechs Schrauben von 
1 Zoll Dm r. auf das 
Stangenende geklem mt 
werdon4). Das Kolben- 
stangononde wird in  dom 
Kreuzkopfhals genau 
eingeschliffon, so daß 
nach dem Anziehen der 
sechs K lemm schrauben 
im  Kreuzkopf eine 
möglichst sa tte  und  
gleichmäßige B erührung 
an den drei Ringen 
sta ttfinde t. Es w urden 
Dehnungsversuche m it 
verschiedenen R ing
formen vorgenommen 
und zuerst die Spannung 
bestim m t, die in den 
Schraubon beim Fest- 
klemmen en tsteh t, dann 
die Vorspannung, die 
in der K olbenstange durch die klemmende W irkung der 
Schrauben au ftritt. D ann wurdo die Spannung infolge der 
T reibkraft erm ittelt.

A n H and der Versuche konnte m an  die M aßnahm en fest
legen, u n te r denen dio R inge möglichst gleichmäßig tragen und 
die Spannungsschwankungen gering werden. Die Versuchs
ergebnisse sind für deutsche Verhältnisse sehr wertvoll, da m an 
auch bei uns bestreb t ist, die Keilverbindung zwischen K olben
stange und  K reuzkopf gegen eine Schraub- oder K lem m 
verbindung auszutauschen.

D urch die neue Form gebung des Kolbens, der Kolbenstange 
und des Kreuzkopfes, der m it Führungsschuhen aus einer 
geschm iedeten Aluminiumlegierung versehen ist, wurdo das 
G ewicht dieser Teile von früher rd . 690 kg auf rd. 325 kg 
gesenkt.

A uf G rund der angegebenen Berechnungen und  Prüfungen 
w urden zunächst zwei Lokomotiven m it dem neuen Gestänge 
ausgerüstet. An H and  der Betriebserfahrungen wurde nach 
kleineren Ä nderungen der B au  von 55 w eiteren Lokomotiven 
in  A uftrag gegeben. M 4500

B erlin C. Volk V D I

*) J .  M athar, Forsch. A rb. Ing . W es. K r. 306, Berlin 1928 S. 6.
*) Geteilte K reuzköpfe sind Im  am erikanischen M aschinenbau se it 

jeher im  Gebrauch. Vgl. J . F . Radinger, B ericht über die W eltausstellung 
Philadelphia 1870, W ien 1878 S. 47.

E lektrische H ausha ltherd e  
in G roßbritann ien

W esentlich für die Beurteilung englischer H erdkonstruk
tionen is t die Tatsache, daß die H erde m eist auf dem Wege der 
Miete oder K aufmieto abgesetzt werden, weshalb besonderer 
W ert auf große H altbarkeit und geringe U nterhaltungskosten 
gelegt w ird1). Beim A ufbau der H erde wird in  G roßbritannien 
ziemlich viel von Gußteilen Gebrauch gem acht m it der Be-

')  N ach O. TV. Humphreys, The Design of Domestic E lectric Cookers, 
V ortrag vor The In s titu tio n  of Electrical Engineers, London, am  20. J an  1938- 
vgl. a. T h. Wiedemann, Z. V D I Bd. 81 (1937) S. 1269.

gründung, daß — wemi auch bei Stahlblech dio Bruchgefahr 
beseitigt is t und  schönero Oberflächen erzielt werden —  Guß 
weniger zur Verwerfung ncigo und Typenänderungen billiger 
seien, denn die teuren  W erkzeuge des Stahlbaues fallen fort. 
E ine weitere Abweichung von den B auarten  auf dem Festland 
ste llt die A nordnung der Schalter seitlich vom  B ratrohr dar; 
dadurch ergibt sich auch eino andere Leitungsführung. A ußer
dem sind die Stromkreise im  H erd  einzeln abgesichert.

Bei der Beheizung der B r a t r o h r o  w ird zwischen An
ordnungen, welche die W ärm e durch Strahlung und  solchen, 
welche sie durch K onvektion übertragen, unterschieden. Von 
diesen kann  m an sprechen, wenn dio Hoizolemento am  Boden 
oder am  Boden und  an  den Seitenwänden angeordnet sind und 
die Strahlung durch besondere Bleche abgeschirm t wird, so 
daß nur die aufsteigende erhitz te  L uft der W ärm oträger ist.

Bei den m eisten B auarten  sind beide Vorgänge beteiligt. 
Der größte S trahlungsanteil t r i t t  auf bei n ich t abgeschirmton 
E lem enten am  Boden und  dor Deeko des Rohres entsprechend 
den deutschen B auarten . M it allen B auarten  sind gute E r
gebnisse zu erzielen, doch erfordert dor Ü bergang von einer zur 
ändern eino Umstellung, da  jede ihre eigene Behandlung 
braucht. Dio Regelung erfolgt bei Öfen ohne Oberhitze durch 
e i n e n  Schalter m it drei Stufen, von denen nu r zwei (stark — 
schwach) verw endet werden. Bei Ober- und  U nterhitze sind 
zwei Schalter üblich, dio etwas m ehr E rfahrung erfordern. Die 
Elem ente sind fest eingebaut oder herausnehm bar, wobei eine 
große V ielgestaltigkeit der A nbringung *u  beobachten is t; im 
Aufbau sind offene Spiralen in keram ischen Tragkörpern, mit 
M ikanit isolierte E lem ente und  solche m it Preßmasse-Isolation 
üblich. Die Leistung der B ratröhre schw ankt zwischen 0,0314 
und  0,068 W /cm 3; in  D eutschland liegen die am  häufigsten 
anzutreffenden W erte bei etw a 0,034 W /cm 3.

Als W ärm cisolation wird Schlackenwolle, Glaswolle oder 
Aluminiumfolio verw endet. Die letzte h a t vor allem den 
Vorteil kleiner W ärm eaufnahm efähigkeit. V erbreitet sind 
Therm om eter in der B ratofentür, was zum  Teil auf Nach
ahm ung gasbeheizter B auarten  zurückzuführen ist, doch weicht 
deren Anzeige wesentlich von der m ittleren  B ratrohrtem peratur 
ab, weshalb von H um phreys der Vorschlag gem acht wurde, 
wenigstens auf eino gewisse Übereinstim m ung m it dem Anheiz
vorgang zu eichen und  im  übrigen auf Angabe von  °F zu ver
zichten und  s ta t t  dessen nur einheitliche K ennzahlen anzugeben, 
die jeweils der richtigen Tomporaturhöhe für das Einschieben 
der verschiedenen Speisen entsprechen. D a hierfür aber nicht 
nu r Tem peratur, sondern auch O fenbauart m aßgebend sind, 
konnte bisher keine E inheitlichkeit erzielt worden.

Ziemlich verbreite t sind in G roßbritannien B ratröhren mit 
Tem peraturreglern, als deren V orteil ein besonders gleich
bleibendes Back- und  B ratergebnis bezeichnet wird.

Es sind drei B auarten  üblich, näm lich:
1. D er Regler schaltet die Gesamtleistung.
2. Beim ersten Ansprechen wird selbsttä tig  auf Teilleistung

geschaltet.
3. Beim Einschieben w ird von H and auf Teilleistung zurück

geschaltet.
F ü r einwandfreies A rbeiten is t dio B au a rt des Bratrohres 

und  dio .Art des E inbaues des Reglers von E influß. Regler mit 
kleinem T em peraturunterschied zwischen Ein- und  Ausschalton 
sind notwendig, um  keine zu großen Temperaturschwankungen 
zu erhalten.

Die Mehrzahl der in G roßbritannien gebräuchlichen Herde 
en th ä lt —  der dortigen Kochweise entsprechend —  außer dem 
B ratrohr einen Grill m it offenliegendor W icklung oder Rohr- 
heizkörpem .

Als K ochplattenbauarten  w erden G ußplatten, Strahlungs
p la tten  m it Rohrheizkörper, M asseplatten m it Blechmantel und 
offene K ochplatten  verw endet2). Bei einer Gegenüberstellung 
der Vor- und  N achteile der verschiedenen Plattenform on kommt 
Humphreys zu folgender Beurteilung:

1. Offene P la tten .
a) N iederspanm m gsplattcn. Sichtbares- Glühen, aber wie 

bei allen Strahlungskochplatten geringerer W irkungsgrad be
sonders bei blankem  Topf, teuer infolge des Umspanners.

b) P la tten  für N etzspannung. V orteil wie oben. Nachteil 
höhere D rah ttem pera tu r als bei eingebetteter Wicklung, 
Gefährdung des Benutzers.

2. G ußplatten.
Lebensdauer p raktisch  unbegrenzt, infolge dor niedrigen 

D rah ttem peratur, besonders bei aufgesetztem  Topf, Ver" 
werfung des Gusses nu r bei unsachgem äßer Behandlung.

')  Vgl. H . Voigt, Z. V D I Bd. SO <1936) S. 1479 und  Th. Wiedemann, 
a. a. O. Fußnote I.

lJild 12 und 13. Schnitt durch
einen geteilten Kreuzkopf

(Grundform).
a K reuzkopf 
b E nde der K olbenstange
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3. Rohrheizkörper.
Vorteil sichtbares Glühen, aber in wesentlich geringerem 

Maße als bei der offenen P la tte , dafür besserer W irkungsgrad, 
da W ärmo auch durch Leitung übertragen wird. N achteil: 
Wesentlich höhere D rah ttem pera tu r als bei G ußplatten, deshalb 
geringere Lebensdauer und  geringerer Isolations w iderstand; es 
werden fü r Leerlauf 40 000 ¿2 gegen 250 000 £2 bei G ußplatton 
genannt. Rohrw erkstoff is t Nickel, rostfreier Stahl und 
Chromniekel. Chromnickel bew ährt sich einwandfrei, doch be
trägt sein Preis ein Mehrfaches von Guß.

4. M assoplatten m it B lechm antel.
Bei Verwendung geeigneten Abdeckwerkstoffs frei von Ver

werfung und  Korrosion. D afür aber höhere D rahttem peratur 
infolge geringererD rahtlänge und  kleineren wärmeaufnehmonden 
Flächen. N  4776 T . W.

G le ichstrom -U m spanner
Die Aufgabe, Gleichstrom in ruhenden A pparaten  um zu

spannen, is t m it der Entw icklung gittergesteuerter Strom richter 
technisch brauchbar gelöst worden. E in  Gleichstrom-Umspanner 
besteht aus einem als W echselrichter arbeitenden Strom richter, 
der den Gleichstrom des P rim äm etzes in W echselstrom um 
wandelt, einem W echselstrom-Um spanner, in  dem die Span
nungsänderung erfolgt, und einem an seine Sekundärwicklung 
angeschlossenen Gleichrichter, der das sekundäre Gleiehstrom- 
notz speist. Von grundlegender B edeutung und  bestim m end 
für die Eigenschaften des Gleichstrom -Umspanners ist die 
Ausbildung des W echselstromkreises, der den M agnetisierungs
strom für den U m spanner liefern und  den S trom richtern ge
eignete Arbeitsbedingungen schaffen m uß.

Der W echselrichter kann seine Aufgabe, den Gleichstrom 
des Prim ärnetzes abwechselnd auf die einzelnen Phasen des 
Umspanners zu schalten, m it den Steuorgittorn allein n icht 
lösen, da diese nu r den Z ündzeitpunkt eines Lichtbogens be
stimmen können, aber auf einen brennenden Bogen keinen 
Einfluß haben. Die Anodenströme müssen deshalb durch eine 
geeignete A usbildung des äußeren Stromkreises um geschaltet 
werden, indem durch ruhende Energiespeicher, K ondensatoren 
und Drosselspulen sog. „K om m utierungs“ - (Stromwende-) 
Wechselspannungen erzeugt werden, un ter deren E influß der 
Strom von einer Anode zu nächsten übergeht. Die Steuergitter 
regeln lediglich den E in tr it t der Strom um schaltungen, indem  sie 
jede Anode nach ihrem  Erlöschen sperren und  erst im  gewünsch
ten Zeitpunkt zur Zündung wieder freigeben.

Bild 14. G rundschaltung eines G leichstrom-Umspanners.
J p P riinärstrom  J t  Sekundärstrom

In  Bild 14 is t die G rundschaltung eines neuartigen Gleich
strom-Umspanners wiedergegeben1), bei dem die Stromwende
spannungen durch K ondensatoren erzeugt werden, die den 

hasenwicklungen des dreischenkligen Umspanners parallel
geschaltet sind und  m it diesen in  geeigneter Weise zusammen- 
''uken. Die Arbeitsweise des Um spanners wird wesentlich m it- 
bcstirnrnt durch die A rt der G ittersteuerung. E s w ird n ich t nur 
er V  echselrichter, sondern auch der G leichrichter gesteuert, 

und zwar in der Weise, daß die W echselrichteranoden m it einer 
einstellbaren Verzögerung gegenüber den zugehörigen Gleich- 
Nchteranoden gezündet werden. Die Steuerspannungen werden 
'o n  einem kleinen, in seiner Frequenz regelbaren Weehsel- 
stromorzeuger geliefert.
d ß ^)*CSer ^ ^ p a n n c r  h a t die bemerkenswerte Eigenschaft, 

a er eine konstante Gleichspannung in  einen konstanten 
eichstrom um w andelt. Die E igenschaften derartiger Netze

' )  Nach C. C. B e n k in d ,  E lectr. Eng. B d . 56 (1937) S. 1372.

m it konstantem  Strom  sind aus den K raftübertragungsanlagen 
von Thur iß) bekannt. Die Schaltung zeichnet sich ferner durch 
die Füllo der Rogelmöglichkoiten aus. Das V erhältnis zwischon 
konstan ter Gleichspannung und  konstantem  Gleichstrom kann 
geändert werden: 1. durch die Zündverzögerung zwischon 
Gleichrichter und W echselrichter; 2. durch die Frequenz der 
Steuerspannungon; 3. durch die K apazitä t der K ondensatoren;
4. durch das W indungsverhältnis des Um spanners. Auch oino 
U m kehr der Energierichtung is t nach Vertauschen der N etz
anschlüsse möglich.

Diese Eigenschaften müssen jedoch m it einem verhältn is
mäßig großen Aufwand an  K ondensatoren erkauft werden. 
Günstiger verhält sich darin  ein zweiter, von Herskind be
schriebener Um spanner, der eine konstante Gleichspannung 
liefert, wie sie für manche Anwendungen erw ünscht ist. E r 
besteht aus der Reihenschaltung eines sechsphasigen W echsel
richters m it einem sechsphasigen Gleichrichter, der jedoch 
n icht gesteuert ist, so daß seine Anoden gleichzeitig m it den 
zugehörigen Weclisolrichtoranoden zünden. Die zur U m schal
tung des Stromes zwischen don Phasen erforderlichen W echsel
spannungen werden durch einen besonderen K om m utierungs
kreis ’erzeugt, eine dreischenklige Drosselspule m it drei parallel- 
gcsehalteten K ondensatoren. Dieser K reis is t in  die prim är- 
seitigen Nullpunkto des Umspanners gelegt und  liefert eine dem 
Belastungsstrom  vorhältnisgleiche Stromwendespannung. Seinen 
Magnetisierungsstrom bezieht der U m spanner aus K ondensa
toren, die an emo Tortiärwicklung angeschlosson sind. Dio 
abgegebene Gleiclispannung kann in dieser Schaltung nur durch 
Änderung der Übersetzung des W echselstrom-Umspanners 
geregelt werden.

Gleichstrom -Umspanner sind bisher nu r in  kleinen E in 
heiten für Versuchszwecke gebaut worden. Eine Anwendung 
im großen, wie sie z. B. für den Betrieb von Bahnon m it hoch
gespanntem  Gleichstrom vorgeschlagen wurde, wäre heute 
technisch schon möglich. In  w irtschaftlicher H insicht ist die 
doppelte Loistungsumformung hemmend, wenn sie auch bei 
den geringen Vorlusten von H ochspannungs-Strom richtern für 
den W irkungsgrad keine wesentliche Rolle spielt. D a sich jedoch 
die Entw icklung der Strom richter noch in vollom Flusse be
findet, is t ein abschließendes U rteil noch nich t möglich.

M annheim -K äfertal M 4840 Dipl.-Ing. F r. Mertens
*) R . Thurv, ETZ Bd. 51 (1930) S. 114.

H ochdm ckkreiselpum pen  
m it hoher D rehzahl

N ach E . Beck läß t sich der W irkungsgrad von H ochdruck
kreiselpum pen erhöhen, wenn m an von der allgemein üblichen 
m ehrstufigen Kreiselpumpe m it niedriger Drehzahl zur ein
stufigen Kreiselpumpe m it hoher Drehzahl übergeht1). Dabei 
sind un ter Hochdruckkreiselpum pen Pum pen m it Förderhöhen 
von 6 0 0 b is l0 0 0 m  WS und Drehzahlen von 6000 bis 20 000 U/min 
verstanden.

D a die gesamte Förderhöhe der Pum pe bei einer solchen 
B auart von einem Laufrad aufgebracht wird, erhält m an am 
L aufradein tritt eine starke Druckabsenkung. U m  an  dieser Stelle 
Hohlsog (K avitation) zu verhindern, benötigt m an  einen großen 
Zulaufdruck in  der Größenordnung von 5,0 bis 20,0 at, jo nach 
Drehzahl und  W assertem peratur. Dieser D ruck m uß durch 
eine besondere Zubringerpumpe oder Vorpumpe erzeugt worden. 
Die zweckmäßigste Drehzahl der Vorpumpe ist weit geringer 
als die der Hauptpum po.

M it einigen Annahmen weist E. Beck nach, daß für eine 
bestim m te spezifische. Drehzahl und  für bestim m te Aus- und 
E in trittsverhältn isse des Laufrades ein günstigster W irkungs
grad zu erw arten ist. M it den erhaltenen Ergebnissen als 
Grundlage wurden einige einstufige Kreiselpumpen m it den 
zugehörigen Vorpumpen berechnet und  entworfen. Dabei ist 
auch die von Prof. Spannhake vorgeschlagene Möglichkeit, die 
A ntriebskraft der Vorpumpe von dem sich drehenden Leitrad 
der H auptpum pe abzunehmen, zum ersten Male auch in den, 
Einzelheiten entworfen worden, vgl. B ild 15.

W ährend diese theoretischen Überlegungen und E ntw ürfe 
schon einige Jah re  zurückliegen, h a t die Industrie  in  der 
Zwischenzeit Pum penbauarten m it hoher Drehzahl en t
w ickelt2), deren Vorteile — besserer W irkungsgrad, geringer 
P latzbedarf, geringer W erkstoffaufwand, geringes Gewicht — 
die zunehmende Verwendung dieser Pum pen sicherte.

*) N ach: E . Beck, Untersuchung der M öglichkeit einstufiger H och
druckpum pen, Diss. Techn. Hochsch. K arlsruhe 1934.

*) Vgl. C. Pfleiderer, Vorausbestimmung der Kennlinien schnelliiufiger 
Kreiselpum pen, Berlin 1938.
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p a t p

j vonderVorstufel 
U-Wty-Übisisl vom Vorwärmer

1-21/0°]l-Mßet

kaltes Brackwasser zur wasser zurSchmierung vordem

llild 15. E instufige H ochdruck-K reiselpum pe m it Zubringorstufe. 
Das um laufende L e itrad  der H auptstufo  tre ib t das L aufrad  der Zubringerstufe an. 

Förderm engc Q =  50 bis 70 kg/s 
Vorstufe: Druckhöhe 84 m iT S , D rehzahl 2230 U /m in 

H aup tstu fe: Druckhöhe 892 m  W S, D rehzahl 12050 U/min

Man verzichtet allerdings m eistens auf die bauliche V er
einigung von Vor- und  H auptpum pe und  zieht auch die zwei
stufige B auart gegenüber der einstufigen vor, weil sich dadurch 
vollkommener Axialdruckausgleich erzielen läßt.

Zum Beweise, daß sich m it hohen Drehzahlen gute Pum pen
wirkungsgrade erreichon lassen, seien folgende Pürfstand- 
ergebnisse3) angeführt:

M it einer zweistufigen K reiselpumpe wurden z. B. bei einer 
Fördermenge von 350 t/h , einer Förderhöhe von 740 m  W S 
und einer Drehzahl von 7500 U /m in eine stabile Kennlinie 
und ein höchster W irkungsgrad von 80%  erreicht. In  einem 
zweiten, infolge der geringeren Fördermenge von 3S t /h  und  
der größeren Förderhöhe von 1060 m  W S bedeutend ungünsti
geren Falle betrug  der bei einer Drehzahl von 16 000 U /m in 
erreichte W irkungsgrad im m erhin noch 60%.  M 4797

Braunschweig R . Dziallas V D I

3) F ü r  dio Überlassung der Zaldenaugaben danke ich H orm  D irektor 
G. Tveyland, F ranken tha l, bestens.

V erbund lagerschalen  
fü r  Fe ldb ah n w agen

D urch dio Anordnung 39 über die Verwendung von unedlen 
Metallen is t die Aufgabe gestellt worden, das bei Feldbahn- 
wagen bisher üblieho Gleitlager m it W eißm etallausguß gegen ein 
solches aus heimischen W erkstoffen auszutauschen. E n t
sprechend den guten E igenschaften des W eißmetallagers m uß 
das A ustauschlager oder die Austauschschale billig, leicht aus
wechselbar und  biegungsfest sein, sowie gute Gleiteigenschaften 
und gute W ärm eleitfähigkeit haben; bei vorhandenen Lagor- 
gehäuson m uß dio durch Auslaufen oder A bnutzung unbrauchbar 
gewordene W eißmetallschale sich gegen eine solche aus K u n st
stoff u n te r B eibehaltung des bisherigen Lagerkörpers leicht 
austauschen lassen.

Es lag nahe, als Austausehlagor das hinsichtlich Schmierung 
und W ärm eabfuhr günstige W älzlager heranzuziehen; es m ußte 
jedoch m eist wegen seines für den Feldbalinwagen zu hohen 
Preises und  insbesondere auch deshalb ausscheiden, weil die 
vorhandenen Gehäuse der bisherigen Gleitlager n icht hä tten  
verw endet werden können.

Es wurde der Versuch gemacht, in  den Lagerkörper Voll
schalen aus regellos geschichtetem Preßstoff einzulegen, die im  
wesentlichen die Form  des bisherigen W eißmetallausgusses 
hatten . D a jedoch der Lagerkörper des Feldbahnlagers auch 
innen aus Billigkeitsgründen unbearbeitet bleiben muß, haben 
diese Preßstoffsehalen eine sehr ungünstigo Auflage an  der 
rauhen Fläche des gegossenen Lagers. H ierdurch werden die 
bchalen Biegungsbeanspruchungen ausgesetzt, zu deren Auf
nahme Preßstoff bekanntlich wenig geeignet ist. In  dem B e
streben, derartigen Einstoff-Selialen eine bessere Anlage zu 
geben, wurden diese in das Gehäuse eingekittet. D er K it t  sollte 
Unebenheiten der Gußflächo ausgleichen und  die Schale fest- 
halten. Die hierfür verw endeten K itte  konnten jedoch auf die

D auer den stoßweisen Be
anspruchungen des Fähr
betriebes n ich t standhalten.

W eitere Versuche gingen 
dahin, Lagerschalon aus 
Gießharz herzustcllen, die 
ähnlich wie das Weiß
m etall in  das Lagerge
häuse eingegossen werden. 
Auch bei diesem Verfahren 
werden Unebenheiten des 
roh  gegossenen Gehäuses 
ausgeglichen; Lagorschalen 
aus Gießharz hä tten  weiter
h in  den V orteil großer 
Billigkeit, da  bei der Ver
arbeitung keine Preßarbcit 
aufzuwenden ist. Die bis
herigen Versuche m it Gieß
harz als Lagerwerkstoff be
friedigen jedoch zur Zeit 
noch nicht, da die bis heute 
entw ickelten Gießharze 
noch wesentliche Mängel 
hinsichtlich ihrer Wärme
beständigkeit und  ihrer 
Gleiteigenschaften auf
weisen.

Nach den vorgenannten Versuchen wurde eine befriedigende 
Lösung in  der V e r b u n d l a g e r s c h a l e  gefunden1), die aus einer 
Stützschalo aus Temperguß oder weichem Stahl und einer 
dünnen Preßstoffauflago, dem  eigentlichen Lagerworkstoff, be
steh t, B ild 16. Dio beiden Teile dieser Vorbundschale haben 
getrennte A ufgaben: Die Stützschale übernim m t die Aufnahme 
der Biegebeanspruchungen, die Auflage aus Preßstoff, die sehr
dünn sein kann, g ib t dio günstigen Gleiteigensehaften her.

Bei der neuen Verbundschalo wird der Preßstoff unmittelbar 
in die unbearbeitete Stützschalo eingepreßt; sie bleibt bis auf 
das E ntfernen des G rates unbearbeitet, w ird etwas vorgewärmt 
und  dann in die Form  hineingelegt. Das Auspressen der Preß-

l l ild  16
V erbundlagerscbale 
für einen Kasten
selbstkipper.
B au art Krupp, Essen

a  Stützschale aus 
Temperguß oder 
welchem Stahl 

b Auflage aus Preß* 
Stoff

B ild  17. L ängsschnitt. B ild  18. Querschnitt.

l l i ld  17  und 1 8 . Stützschalo.
Die D arstellung zeigt die schwalheuschwanzförmigen Aussparungen.

stoffsclialo unterscheidet sich kaum  von der Herstellung einer 
gewöhnlichen Vollschale. F ü r  das Pressen is t es günstig, daß 
die Preßstoffschicht gleichmäßig n u r 4  b is  5  m m  dick zu sein 
b rauch t; dadurch ergeben sich kurze Aushärtezeiten. Da der 
Preßstoff sich beim Auspresson in  alle Unebenheiten der Stütz
schalo hincinlegt, ist e r vollkommen von Biegebeanspruchungen 
en tlaste t. Die Verbundschalen können daher auch für Lager
gehäuse, die zum  Ausguß m it W eißm etall bestim m t waren, 
verw endet werden, ohne daß die Gefahr besteht, daß die 
Preßstoffschicht infolge m angelhafter Auflage zerstört wird. 
D a m an auf die Biegefestigkeit des Preßstoffes keine Rücksicht 
zu nehm en b raucht, kann dieser lediglich nach dem Gesichts-

*) Vgl. a . E . Beidebroek V D I, K unststo ffe  B d. 27 (1937) S. 316; ders. 
Z. V D I B I . 82 (1938) Nr. 25 S. 755.
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Zusammenstellung 1. V e r g l e i c h  d e r  u n t e r s u c h t e n  A r t e n  v o n  F o l d b a h n l a g e r n .

billig
leicht

auswechsel
b ar

fü r alte 
Gchüusc 

verw endbar
blegungs-

fest
wlirme-
leitfähig

gute Gleit
eigen

schaften

W eißmetallschale . . . . ja ja ja ja ja ja
Präzisionsrollenlager . . . 
Eingelegto Vollschale aus

nein ja nein ja ja ja

K u n s t h a r z ...................... ja ja nem nem ja
E ingekittete Vollschale . . ja ja ja ja nem ja
Gioßharzschalo...................... ja ja ja ja nem nem
V erbundschalo...................... ja ja ja ja ja ja

punkt der günstigsten Gleiteigonschaften ausgew ählt werden. 
Man kann dahor auch solcho Massen verpresson, die infolge zu 
geringer D ehnung als Vollschale schnell zerstört worden würden.

Auch die im Feldbahnbau an  erster Stelle stehende F or
derung nach Billigkeit w ird von dieser Verbundlagerschalo 
erfüllt, da ihre W erkstoff- (Temperguß oder weicher S tahl und 
eine dünne Schicht Preßstoff) und  A rbeitskosten (keine span
abhebende Bearbeitung) gering sind. Beim Auspressen der 
dünnen Schalen m ü s s e n  sich infolge der geringeren A ushärte
zeiten noch weitere Ersparnisse orzielen lasson.

Bei der Form gebung der Innenseite der Stützschale wurde 
weitgehend auf die E igenschaften des Preßstoffes Rücksicht 
genommen. D a dieser m it der Stützschale n icht bindet, müssen

Vorkehrungen getroffen wer
den, dio das Abheben ver
hindern. D as geschieht in 
einfacher Weise durch A n
bringen schwalbenschwanz- 
förmiger Aussparungen in  der 
Stützschale. Außerdem wurden 
weitere schwalbenschwanz
förmige Unterschneidungen 
vorgesehen, die nach der M itte 
der Schale zu keilförmig ver
laufen, B ild 17 und 18, weil 
m an  beobachtet ha tte , daß die 
Preßstoffscliicht sich un ter 
der E inw irkung der Lager- 

wärme nach der M itte der Schale h in  zusammonzuziehen sucht.
Nach den guten Ergebnissen der Prüfstandversuche m it 

diesen Verbundlagerschalen wurden mehrere tausend Stück 
m it verschiedenen Achssehenkelabmessungen hergestellt, von 
denen boroits eine große Anzahl im praktischen Betrieb läuft.

Zusammenstellung 1 zeigt die Eigenschaften der einzelnen 
bisher verw endeten oder durch Versuche geprüften A rbeiten 
von Lagern; m an sieht, daß von allen untorsuchten A ustausch- 
lagem  die Verbundschale am  günstigsten abschnoidot, dio boi 
allen an dos Feldbahnlager gestellten Anforderungen nicht nu r 
dem W eißm etallager gleichkommt, sondern hinsichtlich der Aus
wechselbarkeit die eingegossene W eißmetallschale noch iibortrifft.

Essen M 4628 W. H of ¡mann V D I

Bücherschau
Angewandte Atomphysik. E ine E inführung in die theoretischen 

Grundlagen. Von Rudolf Seeliger. Berlin 1938, J .  Springor. 
461 S. m. 175 Bild. Preis 26 M .

Die Ergebnisse der A tom physik haben sich auf den ver
schiedensten Gebieten der Physik, besonders aber auf dem  der 
Elektrizitätsleitung, für das V erständnis der Erscheinungen als 
außerordentlich fruch tbar erwiesen.. Mancher Entw icklungs
ingenieur, vornehm lich der E lektrotechniker, der in  der Praxis 
steht, würde sich gern einen Ü berblick über die Grundlagen der 
Atomphysik und  ihre Leistungen verschaffen, dies w ird sich 
aber an H and der umfangreichen, für dio Fachleute dieses 
Sondergebietes geschriebenen Originalarbeiten oft nu r m it 
großem Zeitaufw and erreichen lassen. H ier soll das vorliegende 
Buch helfend eingreifen, es soll eine E inführung in  die atom- 
pliysikalischo Betrachtungsweise und  ihre theoretischen G rund
lagen geben. E ine umfassende Zusamm enstellung der Anwen- 
dungsmöglichkeiten findet m an  hier nicht, Anwendungen werden 
vielmehr nur dann behandelt, wenn sie als Schulbeispiele für die 
Erkenntnis dor wesentlichen Gedankengänge dienen können.

In  den ersten  beiden A bschnitten „K inetische Energie der 
Gase“ und  „B au  der A tom e“ werden zunächst dem Leser die 
atomphysikalischen Grundlagen wieder ins Gedächtnis zurück- 
berufen. Im  A bschnitt „E lektronen im  H ochvakuum “ werden 
für dio E lektro technik  wichtige Gebiete beispielsweise das 
Magnetron, dor K athodenstrahl-O szillograph, die E lektronen
optik und dio R aum ladung behandelt. In  drei weiteren um fang
reichen A bschnitten folgt dann  die E lektrizitätsleitung in  Gasen, 
festen K örpern und  Flüssigkeiten, den Schluß bildet ein A b
schnitt über D ielektrika und magnetische Fragen.

Dem Zweck des Buches entsprechend h a t es der Verfassor 
mit bekannter D arstellungskunst verstanden, auch bei ver- 
wickelteron Erscheinungsgebieten im m er n u r das für ein um 
fassendes V erständnis W esentliche, die große Linio, herauszu
arbeiten. G rößter W ert is t dabei auf A nschaulichkeit der D ar
stellung gelegt; so werden fas t ausschließlich einfache Modoll- 
vorstellungen vorwendet, es werden aber gleichzeitig, und das 
ist sohr wichtig, auch die Grenzen der Leistungsfähigkeit solcher 
Modellvorstellungen klargelogt. E  274 R . Kollath
ItlcktHulcn und praktische Winke für Drehen und Fräsen. Von

E. M ayer-Sidd  u . Frz. Hutterer. 1. Teil: D r e h e n .  Berlin 1938, 
Union D eutsche Verlagsges. 171 S. m . 67 Bild. u. 6 Zahlentaf. 
Preis 4 2)1.

In  diesem Buch, das sich an  den Facharbeiter und  Techniker 
der M etallindustrie w endet, werden die Regeln beim Aufstellen 
und Ausrichten der D rehbank, die Einflüsse beim Zerspanungs- 
vorgang.wie Spanquerschnitt, Schnittgeschwindigkeit, Vorschub 
und die W erkzeuge behandelt. R ichtlinien und  praktische

W inke für D roharbeiten (Längs- und  Plandrehen, Gewinde
schneiden und  Kegeligdrehen) worden gegeben; eine Anzahl von 
Beispielen zeigt das Aufstollon der Arbeitsfolge und  das E r 
m itte ln  dor Stückzeit. Der Tafelanhang en thält R ichtw erte für 
Schnittgeschwindigkeiten und  Vorschübe und  eine Weehsol- 
rädertafel.

Leider findet m an eine Anzahl von Druckfehlern und  ver
m iß t eine einheitliche Ausdrucksweise im T ext sowie für die 
Rechnungsgrößen. D urch don Versuch, m athem atische A b
leitungen zu umgehen, entstehen teilweise U nklarheiten. Die 
Schnittgeschwindigkeit wird z. B. in m /m in, in  m m /m in und 
in  m m /s ausgodrückt. Aus dieser Uneinheitlichkeit e rk lärt sich 
auch wohl auf S. 52 das Zustandekom men der B earbeitungszeit 
von 36 h, die wahrscheinlich 3,6 h betragen soll; dio Maschinen
zeit w ird in  diesem Beispiel überflüssigerweise für einen Arboits- 
gang m it 11 h 43 m in 44 s, an  anderer Stelle sogar bis auf 
Bruchteile von Sekunden ausgerechnet. Die Nobenzeiten 
werden dagegen roh geschätzt, so daß dem Facharbeiter die 
ganze Stückzeiterm ittlung unsachlich erscheinen muß.

Auf einige Fehler un d  Mängel sei noch im einzelnen hin- 
gewiesen. Die E rklärung über die Verluste (W irkungsgrad) auf
S. 19 is t zum Teil falsch. Auf die Normendrehzahlon h ä tte  man 
näher eingohen sollen. W iederholt -wird die Drehzahl n  an 
gegeben in  m in an  Stelle 1/min. Auf S. 44 is t angegeben: 
H auptzeit =  Weg X  Vorschubgeschwindigkeit. E s m uß heißen: 
Weg durch Vorschubgeschwindigkoit. Im  Beispiel auf S. 49 
unterscheidet m an in  der Rechnung wohl Schruppen und 
Schlichten, setzt aber fü r beide Arbeitsgängo denselben Vorschub 
von 1,5 mm/U  ein. Auf S. 50 is t die Arbeitsspindel m it der 
Leitspindel verwechselt worden. E s ist auch n ich t zutreffend, 
daß, wie auf S. 118 angegeben, die Konusleitschiene eine 
Sondereinrichtung amerikanischer D rehbänke sei.

Zweifellos können solche Schriften für die W eiterbildung 
des Facharbeiters -wertvoll sein, wenn sie sorgfältig bearbeitet 
w ürden. Dem an  gewissenhaftes Arbeiten gewöhnten Fach
arbeiter wird in diesem Fall der Mangel an  G ründlichkeit n icht 
entgehen, so daß diese Schrift grade in  dem Leserkreis, dem sie 
zugedacht ist, wenig für das Fachschrifttum  werben kann..

E  244 Ä\ Engelhard V D I

Photozcllc, Glimmlampe, Braunschc Rölire. Ih re  praktische 
Verwendung insbesondere für Demonstrations- und  U nter
richtsversuche. Von Waller Möller. 2. Aufl. Berlin 1937, 
Deutsch-Literarisches In s titu t J .  Schneider. 151 S. m. 97 Bild. 
Preis 5,80 M .

Der Verfasser verfolgt m it diesem Buch zwei Ziele: einmal 
will er einen Weg zu anschaulichen Unterriehtsversuchen zeigen 
und zum anderen soll derjenige, der m it Photozellen, Glimm-
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lam pen u n d  B raunschen B öhren p rak tisch  zu arbeiten h a t, An- 
eitungen und  eine Auswahl von Schaltungen fü r Messungen, 
K urvenuntersuchungen u n d  andere A rbeiten erhalten. Jedem  
der drei Teile des Buches is t deshalb ein theoretischer A bschnitt 
vorangestellt, in  dem die W irkungsweise der G eräte beschrieben 
und die wesentlichen Gesetze in knapper, k larer Form  ohne allzu 
große m athem atische H ilfsm ittel dargestellt werden. I n  den 
folgonden A bschnitton sind dann  die Versuche m it vielen E inzel
heiten beschrieben, angefangen von den G rundversuchen zur 
D arstellung der W irkungsweise bis zu um fangreicheren, die bis 
an die Anwendung in  Tonfilm u n d  Fernsehen un d  als M eßgeräte 
heranführen. D arstellung un d  Auswahl der Versuche is t au s
gezeichnet; dom kloinen Buch kann  m an eine weite V erbreitung 
wünschen. E  257 B l.
Binl'Uhruni) in die Vicrpoltheorie der elektrischen N achrichten

technik. Von R . Fcldtkeller. Phys. u. Tcchn. d. Gegenwart,
2. Bd. Leipzig 1937, S. Hirzel. 142 S. m. 85 Bild. Preis 10 M .

In  der E lektrotechnik h a t sich etw a in den le tz ten  fünfzehn 
Jah ren  der Begriff des Vierpols eingeführt, dor ein allgemeiner 
A usdruck fü r ein E nergieübertragungssystem  ist. Besonders 
fruch tbar waren dio daraus abgeleiteten V orstellungen für die 
Fernm eldetechnik; es kann  aber m it Sicherheit gesagt werden, 
daß diese Vorstellungen auch in  w eitere Gebiete der Technik 
im mer stärkor eindringen werden.

Der Verfasser des Buches, der selbst an  der Entw icklung 
der allgemeinen Lehre vom  Vierpol wesentlich beteiligt ist, g ibt 
hier auf knappem  R aum  einen ausgezeichneten Überblick über 
alle wesentlichen Gobiote der Vierpoltheorio von den G rund
lagen bis zu den Sätzen über die prak tisch  interessierenden 
Eigenschaften. Besonders bem erkensw ert ist die D arstellung 
dor Beziehungen, die bei dor Zusam m enschaltung m ehrerer 
Vierpole gelten; h ier wird das V erfahren der M atrizen-Rechnung 
angewendot, deren E inführung eine überraschende V erein
fachung der Rechnung ergibt.

Das Buch bildet eine zuverlässige und  leicht verständliche 
E inführung in  dio Lohre vom  Vierpol und  wird sich durch die 
R eichhaltigkeit an  praktisch  nützlichen Form eln und  Zusam m en
stellungen einen dauernden G ebrauch sichern. E  293

K . Kv/pjmüUer
Funknavigation in <lcr Luftfahrt. Von P aul Freiherr von Handel

u. K urt Krüger. Sammlg. Vioweg, 113. H . Braunschweig 1938,
F . Viewcg & Solm. 103 S. m. 73 B ild. Preis 4,50 31)1.

Die Verfasser bem ühten sich m it vollem Erfolg, F u n k 
ortungsverfahren und  Schlechtw etterlandung allgemeinvor- 
ständlieh darzustellen. In  sehr k larer Weise sind in  den ersten 
A bschnitten Ausbreitungsvorgänge, R ichtw irkung von Antennen, 
Peilung, Funkfehlweisung und  Verfahren zu deren Beseitigung 
geschildert; ihre K enntnis is t fü r ein volles V erständnis dor 
Funknavigation unerläßlich. F ü r  den Fachm ann ist an wichtigen 
Stellen der Sachverhalt auch m athem atisch formuliert, der 
N ichtfachm ann kann sie ohne Schaden überschlagen. D en A b
schluß bildet ein A bschnitt über Funkortung  und  eine D ar

stellung der beiden zur Zeit zur Anwendung gelangenden und 
zw ischenstaatlich eingeführton Schlechtwetter-Landeverfahren.

Der B and ist jedem  zu empfehlen, der m it der Fliegerei, ins
besondere m it der Flugfunktechnik, zu tu n  ha t. E  260 O.Heer
Beiträge zur Ballistik und technischen Physik. Herausgog. v. 

Hubert Scliardin. Leipzig 1938, J . A. B arth . 216 S. m. 
171 Bild. Preis 24 31)1.

21 Schüler von Carl Cranz haben sich zusammongetan, 
um  ihrem  verehrten  Lehrer zum  80. G eburtstage m it eigenen 
Arbeiten eine Freude zu machen.

Die B allistik  s teh t im  M ittelpunkt des Buches, wie sie das 
Schaffen von Cranz in  Forschen und  Lehren bestim m te. Wie 
vielseitig Cranz war, spiegelt sich trefflich in  diesem Buche 
wider, das Scliardin im  A ufträge dor übrigen Mitarbeiter 
herausgab. E  255 Ko.
Molybdän, Monazit, Mesothorium. Von P aul KruscU. Die 

m etallischen Rohstoffe, 2. H . S tu ttg a r t 1938, F . Enke. 87 S. 
m. 8 Bild. u . 9 Zahlentaf. Preis 6 31)1.

Das 2. H eft der Schriftenreihe über die metallischen Roh
stoffe1) behandelt Vorkommen, H erstellung und  Verwendung 
von Molybdän, M onazit und  Mesothorium. Bei der Bedeutung 
des M olybdäns als Stahlzusatz dürfte die Angabe von Krusch 
von Interesse sein, daß aus den Mansfelder Eisensauen jährlich 
40 bis 50 t  M olybdän gewonnen werden könnten. Monazitsand ist 
als Ausgangsstoff vieler edler Erzeugnisse wertvoll. E  208 El.

>) 1. H e ft besprochen in  Z. V D I Bd. 82 (1938) N r. 5 S. 128.

Techinkjjcschichtc. Im  A uftr. d. Vereines deutscher Ingenieure 
herausgeg. v. Conrad Matschoß V D I. Beiträgo zur Geschichte 
der Technik und  Industrie , 26. Bd. 1937. B erlin 1938, VDI- 
Verlag. 164 S .m .l44B ild . u . 5 Bildnissen im  T ex t u . auf 24Taf. 
Preis 12 31)1 (VDI-Mitgl. 10,80 31)1).

Der 26. B and der „Technikgeschichte“ s teh t un ter dem 
Zeichen der H auptversam m lung des V D I 1937 in der Seestadt 
K iel; die m eisten Aufsätze beschäftigen sich m it der Geschichte 
des Handels- und  Kriegschiffes und des W asserbaus in  Deutsch
land, H olland und England von den frühesten Zeiten bis heute. 
D azu kom m en B eiträge über P a ten trech t, Zentralheizung und 
M eßkunde, sowie Hinweise auf die Technik in Museen und auf 
D enkschriften der deutschen Industriegeschichte.

E in  reicher In h a lt m it viel guten  B ildern b ie te t n icht nur 
jedem  Techniker, sondern jedem  denkend Schaffenden etwas 
Neues und  W ertvolles und  gib t ihm  Anregung, seine Sonder
arbeit im Geist einzuordnen in  das große W irken der Technik 
fü r W irtschaft, S taa t und  Leben. E  291 W .L a a s V D I
M itteilungen aus der Forschungsanstalt der Deutschen Reichs- 

post (BPF). 1. B d .: A rbeiten vom  1. 1. 1937 bis 31. 12. 1937. 
Berlin 1938. 52 S. m . Bild. Preis 1,50 31)1.

D as vorliegende H eft en th ä lt dio Sonderdrucke von 12 
verschiedenen A rbeiten, die im  F achschrifttum  bereits ver
öffentlicht sind. Sie behandeln F unk-, Fernseh- und Fero- 
sprechfragen.
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Schalttafelmeßgeräte mit LeuchtsKalen
Geschäftliche M itteilung der AEG

Im  'Rahmen von Lu ftschulzmaß nahmen sollen auch 
Industrie.- und Krafterzeugungsanlagen verdunkelt 
werden, und trotzdem  müssen dio wichtigsten Meßgeräte 
und Bedienungsgriffo erkennbar bleiben. Um diese Be
dingung zu erfüllen,gibt es im wesentlichen droi Möglich
keiten, die jedoch alle m it Nachteilen behaftet sind.

Die Verdunklung durch Vorhänge, Lichtschlousen usw. 
ist ziemlich teuer, und für ihre Anordnung geht Zeit 
verloren. Diese Verdunklungsvorrichtungen erfordern 
laufende Pflege und W artung und können m itunter schon 
durch starken Luftdruck zerstört und außer Wirksamkeit 
gesetzt werden. H inzu kommt, daß die meisten neu
zeitlichen Schaltanlagen durch große Oberlicht
fenster erhellt sind, bei denen Vorhänge nur 
sehr schwer anzuordnen sind. Der einzige Vorteil 
dieser V erdunklungsart ist die Tatsache, daß 
innerhalb des lichtgeschützten Raumes bei der 
üblichen Beleuchtung weitergearbeitet werden 
kann.

Als E r r e g o r l i c h t  q u e lle  dienen Quecksilberdampf
lampen, deren Licht durch einen Blauglaskolben gefiltert 
wird. Das Blauglas läß t nur die dunkelblauen und die 
biologisch unwirksamen ultravioletten Strahlen des 
Quocksilborlichtbogens durch. F ü r eine m ittlere Schalt
warte roichon 1 2 solcher Lampen aus, die in 20 m

Entfernung von den Tafeln angebracht sein 
können.

Die m it Louchtfarbo versehenen Flächen 
zeigen beim Anstrahlen m it solchen Errcgor- 
lampen eine überraschende Helligkeit. Sie 
wirken wie von der Rückseite boleuchtet. Boi 
richtig bemessener Erregung sind dieMoßgoräte- 
skalen aus den gleichen Entfernungen wie bei 
Tageslicht ablesbar. W ird die Erregorlampe 
ausgeschaltet, so leuchten die grünen, gelben 
und  Orange-Farben nach. Die Leuchtkraft 
nim m t erst rasch, dann langsamer ab und reicht 
nach etwa 15 min noch zum einwandfreien 
Ablesen des Meßergebnisses aus.

Für das Licht dieser Erregerlampcn ist das 
menschliche Auge nur wenig empfindlich, so daß 
der dam it durchstrahlte Raum  nur schwach 
beleuchtet erscheint. Von außen ist keine Licht
wirkung festzustellen. Wenn auch die Fläehon- 
hello der Meßgeräte-Skalen beispielsweise recht 
erheblich ist, so ist doch dio gesamte, m it 
Leuchtfarbe versehene Fläche so klein, daß sie 
bezüglich der Sicht von außen keine Rollo spielt.

F ü r Meßgeräte is t besonders die hellgrüne 
Farbe geeignet; sie erscheint außerordentlich 
hell, leuchtet lange nach und kommt den bis

her gebräuchlichen weißen Skalen bei Tage und bei 
Dunkelheit sehr nahe.

Die neue A rt der Beleuchtung h a t folgende Vorteile: 
Das äußere Bild wird nicht beeinflußt; 
die Meßgeräte und die gekennzeichneten Bedienungs- 

griffe können boliebig im Raum  verteilt sein,

Die zweite A rt der -Verdunklung besteht 
darin, daß die Allgemeinbeleuchtung des Raumes 
abgeschaltet -wird und nur die Schalttafeln eino 
besondere Anledchtung erhalten oder dio Meß
geräte selbst m it einer eingebauten Skalen
beleuchtung ausgerüstet werden.

Eine d ritte  Möglichkeit ist die Kennzeich
nung der Skalenteilung, Ziffern und Zeiger
fahnen durch radioaktive L e u c h t f a r b e n ,  
deren Verwendung jedoch des hohen Preises 
wogen nur in beschränktem  Umfange in Be
trach t kommt.

Nach einem un ter Anwendung von fluores
zierenden Farben entwickelten neuen Verfahren 
ist es nun möglich geworden, eine Leuchtfarbe 
zu verwenden, die nicht durch ein teures 
Radium präparat, sondern durch kurzwelliges 
oder ultraviolettes L icht zum Leuchten gebracht 
wird. Dieses Verfahren ist billig und läß t die Verwendung 
von Leuchtfarben in einem weiten, bisher nicht bekannten 
Umfange zu.

Die Leuchtfarben sind Z in k s u lf id e ,  die je nach der 
Art des Metallzusatzes ein hellblaues, hellgrünes, gelbes, 
orangefarbenes, rotes oder weißes L icht ausstrablen.

IJUcl 2 . A l i i j 'b c J ia ita n ia g e  m u  L c u c u it tu u c u - ju c u u c M ic u  
im VerdunkiuugsfaUe

während bei einer besonderen Schal ttafclbel euch tung 
nur eine beschränkte Fläche erhellt wird; 

konstruktive Aenderungen an den Meßgeräten sind 
nicht erforderlich; 

alle Skalen vorhandener Mt'ßgeräto können nach
träglich m it Leuchtfarbe versehen werden.
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K raitersparn is

Vogel & Schemmann
A ktien gesellschaft 

H A G  E N - K A B E I .

MsP FEINREGLER
\ £ T ? 7  f ü r  a l i e  z w e c k e  

\ /  DR.IND KIEBACK U. PETERV BERLIN - BRIT?

s tau b fö rm ige n  und fo inkö rn ig en

CLAUDIUS PETERS
A k t i o n g e s o l f  s c h a f t

HAM BURG 1, W allh o l
in unübertroffenerGiite

P a ten t*K re ise lp u m p e n  m it u . oh n o  
S e lb s ta n s a u g u n g , K u rb e lp u m p e n , 
P rcß p u m p en . T ie fb ru n n e n -K re ise l- , 
Kurbel- und D ruckluftpum pen, K o m 
p resso re n , P a n z er - Freifluß  -V en tile , 
S a u r e *  P u m p e n , S ä u r e -A rm a tu re n

A M  A G -H IL P E R T  PE G  N IT Z  H Ü TTE 
N U R N B E R G -O

Preßpumpen,
fUr kleine und 
mittlere Leistungen
A rm atu ren - und 

A p p a ra te b a u - 
G. m. b. H.

H a n n o v e r  
Seilerstraße 9-10

angveifmtes
Fördergut

Hydraulische

PRESSPUMPEN
für Drucke bis zu

5 0 0 0  A tm o sp h ä re n
fertigt mit 40 jähriger Erfahrung

Richard H orst& Co.
Urach 12 * (V/urttbg.)

| G .M .B.H ., MOLHEIM-RUHR A |

Oberflächenhärtung
„GRIESHEIM“

mittels der Acetylen-Sauerstoff-Flamme, 
zum H ärten von Zahnrädern aller Art, 

Wellen, Zapfen, Kupp- 
lungen, Rädern u. a.

> GRIESOGEN «
4p ff f  G rlesheimer Autogen Ver- 

kaufs-G m bH . Frankfurt 
(Main)-Griesheim

DAMPFPUM PEN  
KREISELPUMPEN 
DAMPFTURBINEN

Maschinenfabrik ODDESSE
G .m .b .H . 

Oschersleben (Bode)

S ß lb s ta n sa u g e n d e  
K r e ise lp u m p e n
Hauswasserpumpen, Brennstoff
pumpen, Kondensatpumpen, Kühl
mittelpumpen, Säurepumpen

F lü s s ig k e its r in g  -  
L u ftp u m p e n
Vakuumpumpen, Naßluftpumjien, 
Niederdruckverdichter

SIEMEN & HINSCH m. b. H. 
Itzehoe 11 /Holst

U b K  jeder Art 
weltbekannte Marke

Paul F. Dick 
Esslingen a. N.

höchster Präzision
CLEMENS RIEFLER

Nesselwang (Bayern)

Reklame-RechenschieberBei Erteilung 
eines Jahresauftrages 

(62 Anzeigen) 
kostet diese Fläche (l/M Seite) 

RM 11.25 netto 
je Heft

A utomatische N um erier-Prägew erke 
Kontroüzangon < Perforierstempel 
Pressenstem pel •  Schlagstempel

Spezialität:
für Stahl von großer Festigkeit

Otto Krebs
Stempclfabrik —■ Maschinenfabrik 
B E R L IN  O  27, Blumenstraße 98

Dr.-Ing. S eehaie , Berlin SO 36

R ip p e n r o h r e
schmiedeeiserne

p re is w e rt und schnell

H a lle s c h e  R ö h r e n w e r k e  
A .-G .  H a lle  (S a a le ) 13

Rohrbiegemaschinen 
J. Bannlng A.-G., Hamm /  Wesif.

K r e i s e l p u m p e n
für alle Leistungen 
und Förderhöhen.

Tauchmotorpumpen
Tiefbrunnenpumpen
Schrauben-
nnd Propellerpum pen.

Gebr. Ritz & Schweizer
Schwäb. - Gmünd - R.

Schnitte - Sianzen 
Groß -Werkzeuge 

Vorrichtungen 
Preßformen
für K u n s i h a r i e  

W armpreßgesenke 

Kokillen 
B e rn h a rd H lltm ann, A u» I. j g i

Rohrkaltbiegemaschinen
H ilg e n  M a sc h in e n - und 

A p p a ra te  - B a u a n s ta lt  m . b . H . 
R o d e n k i r c h e n  b e i  K ö l n

R o s t - S c h u lz
durch d. Paratect-Silber-Metall-Anstrich 
(alumimumfarbig) 1 kg—15 qm. Kostend.) 
Prosp. 12 R v. P ara tec t, Borsdorf /  Leipzig
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['fSS

G E E E Ü J

N Ä C H W E  D

Leistungsfähige 
Sch w eiß -A pp arate

A u t o g e n - G e s e l l s c h a f t  
W E N D T L A N D  &  H E R B S T  

H o m b u rg  1 B a llln h au s  3

WAAGEN
Gleis-, Fuhrwerks-, Kran- und 

Laufgewichtswaagen

Anbaltlsc&Le Waagenfabrik
Friedr. O tto Müller, Bernburg 1

W a g g o n w a a g e n
E n t la s tu n g s lo s e  F u h r 

w e r k s w a a g e  „T E M P O “
S p e z la iw aa g en

für Hütten-,Walz- und Stahlwerke, nor
mal oder m it neuzeitlicher Sicherheits- 
schal tge wich tseinrichtung „Moment**, 
mit Sicherheitsdruckwerk „Veritas ** 
oder mit vollautomatischer Auswiegung

Verbundwaagen
Erzzubringer-u. Gattierungswaagen 
Elchfähige, automatische Rollbahn- 
und Hängebahnwaagen 
Automatische Förderbandwaagen 
Neigungszeigerwaagen

A .S P IE S  G M B H
Slagan I. Westf.

W A A G E N
H e in r ic h  W eib  &  S ö h n e  G m b H .  

O ffenb»ch /M aln  u . N ü rn b e rg .

zu r W asse ren tH ärtu n g  
au f g ar. 0 °

Für jedes W asser 
den geeignetsten 
Basenaustauscher

P E R M U T IT  A .G ..

W A S S E R
E n tk e im u n g  
E n te isen u n g  
E n tsä u eru n g  
E n th ä r tu n g  
K lä ru n g
Anlagen j e d e r  Größe

B e r k e f e l d - F i l t e r  
s e i t B O J a h r e n  w e l t b e k a n n t

B e r k e f e l d
F I L T E R  Cel l e  7

Industrie-
Schnellwaagen

b is  z u  d e n  h ö c h s t e n  T r a g - i  
k r ä f t e n ,  f ü r  j e d e n  B e t r i e b  d i e  
z w e c k m ä ß i g s t e  A u s f ü h r u n g .

T a c h o - S c h n e l l  w a a g è n f a b r i k
G.m.b.H. D u is b u rg -G ro ß e n b a u m

40 Jahre Wasserreinigung

BERLIN W15
Spex.-Abt: Wasserversorgung für

a lle  Z w ecke, W asse rw e rk sb a u

INVERTIT-
Filter

m it rein  deutschem  
Invertit
enthärten j e d e s  Wasser 
durch einfache Filtration
a u f  n u l l  G r a d

Ü b e r r a s c h e n d  b i l l i g e  P r e i s e

Invertit-Gesellschaft
Dr. Klinckhard Sc Pascher G. m . b. H. 
Düsseldorf PostschlieQfach 2

N utzt die W erbekraft 
der VDI - Zeitschrift

Unerreicht In Konstruktion u.Wlrkung 
sind die Wasserreinigungsanlagen der

W A B A G
Wasserrelnlgungsbaü, Inh.: M. Reder 
D.R.P. B R  E S  LA ü  2 Ausl/- Pat. 

Filtration * Enteisenung 
Entmanganung * Entsäuerung 

Enthärtung auf 0 Grad 
durch Basenaustauscher

Z A H L W E R K E
aller Art, 

zum Anschluß 
an Maschinen 

, und für H and
gebrauch 
fabriziert

IRiON & VOSSELER
Zählerfabrik 

Schwenningen a. N. 67  (Wttbg.)

E H R L I C H  
Z A H N R Ä D E R

und Getriebe, 
auch mit
geschliffenen 
Zahnflanken, 
gefräste und 
geschliffene 
Keilwellen.

Theodor Ehrlich
Maschinen- und Zahnröderfabrik

Gotha 1a.

C*G  S s s i S s l d A " ®

\ ZENTRIFUGEN f
I  für alle Zwecke

CQ.HAUBOLD A.-G. CHEMNITZ

zum Trocknen 
Imprägnieren 
Waschen 
von Textilien 
aller Art

GEBR. HEINE,VIERSEN b h l p .

D i e s e  F l ä c h e  
(3/m Seite) 

kostet 
bei Jahresabschluß 

(52 Anzeigen) 
HM 16.86 netto 

je Aufnahme

Qvoßvaum
Schnellstläufer

ENTM FUGEN

Vibra tlo n ifra i 
Auch gasd ich t
O r v e k t c h r l f

EÜ¡í j i ^3¡B113
G.M.B.H., MDLHEIM-RUHR A I

A
¿ V D M ,

Vorschweißbunde
aus Reinalummium, warm gepreßt

liefert

VEREINIGTE DEUTSCHE METALLWERKE A.-G.
ZW EIG N IED ER LA S SU N G

SÜDDEUTSCHE METALLINDUSTRIE 
N U R N B E R G -W  2 0
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O  « S P * “
j T

KNORR-BREMSE t  BERLIN

■ H S S r ,
m m s s m %

m \

M&W’GROSSRAUM: 
LAGEREINRICHTUNGEN

in jeder Gestaltung, fü r jedes Lagergut 
und in schöner Zw eckform  
e rs te lle n  a ls  S o n d e rh e it

&MEIER&WEICHELT&
Eisen- und S tahlwerke /  Le ipz ig  W 34  

Abt. Lagereinrichtungen

WERKE A.-G.MESCHED
Beachten  Sie in d e r  nächsten  N u m m e r d iese r 
Z e itsc h rift u n ser In se ra t Über LeichtmetaU-GuQ



Horizontale Hochleistung
F Ü R  B Ö H R . ' J B I S '  50  m m  0  u n d  1 5 0 0  m m  L A N '

S C H ILL IN G  &  K R Ä

23. Juli 1938

ZU
wasser
UND ZI) 
LANDE...

D . „A L T A I R "  d e r  A R G O -  

R e e d e r e i ,  B re m e n / m it e in e m  

S c h m id t-H o c h d ru c k -D o p p e l- 
k e s s e l  v o n  8200 k g  s tü n d 

lic h er D a m p fe r z e u g u n g  fü r 

52  a tü  B e tr ie b sd r u c k  und 

480 DC  D a m p fte m p e r a tu r

SCHIIIDT HOCHDDUCKKESSEL
Höchste Wirtschaftlichkeit bringt die Verbindung von Hochdruck
dampf mit einer SCHMIDT-HOCHDRUCK-DAMPFMASCHINE

A u sk u n ft , B e r a t u n g ,  E n tw u rf u n d  S o n d e rd ru c k sc h r iffe n  d u r c h :

SCHMIDT *«« HEISSDAflPf GES.ra.D.lL, KASSEL WllHELttSHÖHE

Deutsche Spiralbohrer- 
und Werkzeugfabriken G. m. b. H. 

Remscheid-Vieringhausen
D ra h ta n s c h rift: S jp ira lbohrer Remscheid  

F ern s p re c h e r 44046

Kägjel 
Hoehleistungs-Schnell-Drehbanh

M o d ell P. A . N .
E in fa c h e  g e s c h lo s s e n e  B a u a r t

mit fo lg e n d e n  K o n s tr u k t io n s m e rk m a le n :

•  K r ä f t ig e  D u rch b ild u n g  a l l e r  T e i le
•  V o l ls t ä n d ig e  E n tla s tu n g  d e r  H a u p ts p in d e l 

vo m  R iem en z u g
9  G e sc h ü tz te  d o p p e l t e  P r ism e n fü h ru n g
e  8 D r e h z a h le n  d i s  zu 12 2 5  in d e r  M in u te
•  G e n a u ig k e it s a u s fü h r u n g e n  nach  D IN
•  H öch ste  A u sn ü tz u n g  v o n  H a rtm e ta lls c h n e id e n
•  N o r to n k a s fe n  fü r  m etrisch e  u n d e n g l .  G e w in d e  

u n d z a h lr e ic h e  V o rsc h ü b e

Maschinenfabrik K appel A kt.-G es .
C h e m n itz -3 2
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LEHMANN & MICHELS
H A M  B U R G - A L T O  NA

^  Die

photographischen Original-Wiedergabe- 
und Umzeichnungsgeräte

für Büro und Technik, seit 
15 Jahren auf der ganzen 
W elt bewährt.
Vom kleinsten u. billigsten 
Apparat bis zur leistungs
fähigsten, technisch hoch- 
durchgebildeten Maschine 
füralle erdenklichenZwecke 
u nd  f ü r  j e d e n  B e d a r f .

V e r l a n g e n  S i e  b i t t e  k o s t e n l o s  a u s f ü h r 
l i c h e  U n t e r l a g e n  u nd  B e r a t u n g e n  von

K  O  N  T  O  P  H  O  T  G .  M .  B .  H .
Berlin W 30, Mofzstr. 64 d

Indikatoren
neuzeitlicher
Konstruktion
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KÖLLMANN-WERKE-A.G. LEIPZIG

Horizontale Hochleistungs - Tiefenbohrmaschinen
F Ü R  B O H R .  B I S  50  m m  0  u n d  1 5 0 0  m m  L A N G E .

W id ia -B o h re n !
Senden Sie unsZ e ichnungen  der 
zu bearbeitenden W erkstücke. W ir 
machen ihnen gern Bearbeitungs

vorschläge.

%f. -POP > ' k fl#SÄ#B§®B353Ö5SSŜ ÜltSIMî

SCHILLING & KRÄMER • SU H L/Th.

Genauigkeits- 
Drehbänke
Produktions-Drehbänke 

Spezialmaschinen
fü r die H erste llung  von M otorkolben

Eugen W eisser&Co.,K .-G . 
Heilbronn a. N.
Salzstraße 79-81 /128-130

Spezialität: S p ira lb o h re r  
aus Schnellschnittstah l
fü r  d e n  m o d e r n e n  H o c h -K r a f t b e t r ie b

R e ib a h le n

Deutsche Spiralbohrer- 
und Werkzeugfabriken G. m. b. H. 

Remscheid-Vieringhausen
D ra h ta n s c h rift: S |p ira lbohrer Remscheid  

F ern s p re c h e r 440 46



ÜBERALL
w b  höchste Leistungen 
verlan g t w erd en

ORIGINAL

PUMPEN
Zahnrad'Kühlwasscrpumpen
Z e n t r i fu g a l- K ü h lw o s s c rp u m p c n
fü r  Metallbearbeitungsmaschinen

100000fach bcwährt'h Konstruktion 
und Qualität

„H illT lO ^ -T o u c h p u m p e n
mit Elcktro-Motor, 
fü r  verschmutztes Wasser

Selbstansaugende
ElektfO* Kühlwasscr«Pumpcn

Vol.Wirkungsgradbis93%* Eff. Wirkungsgrad 
bis 62% - Geräuscharmer lau f - Leichte An. 
baumoglichkcit Geringe Wartung - Dichte 
Stopfbüchsen

P u m p e n  -u n d  Motorenfabrik-Werdohli.Westf.

GESCHMIEDET- UNVERWÜSTLICH - STAUBDICHT

•PAUL FERD. PEDDINGHAUS-
GEVELSBERG /  WESTF.

D raht und
Drahterzeugnisse
Drahtseile

W e s tfä lis c h e  D ra h t in d u s t r ie  Hamm (Westf.)

m it re la is lo s e r  Automatik 
2-100 kW 

Gleichstrom od. Drehstrom 
hervorragende 
Konstruktion 

Verlangen Sie Prospektei

HR6T

H A N S STILL
Motorenfabrik

H a m b u rg  4 8
Liebigstrafte 33

(SUfcetlofe
S ie  (edjnifrfjcn S in focb cru n aen  a n  OTafcfjincn 
unb  S tb b ara te  W a ffe n  bau erttb , tuobet bic C if .  
ffetfen eine jh iac  (fe ine , ob er tolcfjtiec Stoffe 
fbief en . SRit biefee g u tto id fu itß  fyciff m eine ff abri* 
(a tio n  fe it 45 S a g te n  © bbritf, toebbofb eb ficf) bei 
ffleboef in  S ifb c rfo fc n  cm bR eljtt, 'i 'co fb c ftc  unb 

'B e rn tu n ß  bei m e in e r fftrm o  c in jubofcn .

QBieianb
C c ß i e t -  u n b  ö e & e i b c a n f t a t t , 'P f o r j O e i t u

D rehkolben-G ebläse Seit 1864
Von 3 0 - 7 - 3 5 0 0 0  m 3 stündliche Ansaugleistung 

bis 8 0 0 0  m m  W S  Druckdifferenz 

Sonderausführungen für
S 0 2 und Luftschutz J

A e rz e n e r  M a s c h in e n fa b r ik  G m b H .
A E R Z E N  (H A N N O V E R ) G e g rü n d e t  1 8 6 4  F e rn ru f N r . 10
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Der einzige Käfiganker-Motor 
; mil ichleifringankcr-CharakierisHk

Anlauf durchschnittlich bis zum 
Dreifachen des normalen Drehmomentes

CÖLNER ELEKTROMOTORENFABRIK
JO H A N N E S  BRU N CK EN

KÖLN-BICKENDORF

Raumsparende (jOugC) S fflh l-

Wcrhzeagsdiränke
m it autom atisch verschw ind. 
Türen

Praktisch  
Unverwüstlich

Regale fü r gewerblicheZwecke 
Transportkästen u. dergleichen

Otto Brückner, Chemnitz33
S t a h l m ö b e l f a b r i k

N E O T R A C  G m bH
Abt. Schütz - Kraftring -Vertrieb 
B e rlin  W 35, A m  Kar l sbad  16

R O H R L E I T U N G E N
Röhren-u.Schweisswerk 

A . R I E B E R -  G mb H R e u t l i n g e n  Württ.

Tourenschwankungen

fallen fort durchVerwendung von

Kraftringen



Überdrucksichere

D. R . P . 
u. A u sl.-P ot. System  Deckardt

Das Filter mit stets voHer

Leistung u.Betriebsicherheit

J A id g w id
-Xenfelampaix

osp. OBCM,.  « js i ■ w  . i m  » orgm«

•  F O R  A R B E IT S P L Ä T Z E
•  AN M A S C H IN E N  
• U N D  W E R K B Ä N K E N

INDUSTRIEWERK» AUMA
RONNiBI*G!R. 4 iiSCW* •  «UM4 irHO*>

Bleibende Genauigkeit 
Staubfreie Gleitbahnen 
Saubere Oelschmierung 
Gleitbahnen ohneFreßriefen

garantiert der
H a rm o n ik a sc h u tz  DRP.
A ü ein h crs te llc r ;

A lfre d  A rnold  * C arisfe ld
«Erfqebirge)

: in überlegenen
Spezialqualilälen 
für Sonderzwecke.
Anfragen mit - g e n a u e n 
Beanspruchungsdaten.

S O L I N G E N  C 1

Filterpressen 
ö r e h l i h c i ’  

Pumpen
fü r l u f t  und fü r flüssige Stoffe

Wasserreinfgfcr

A . Ł .  G ;  » E H A E  H A L L E  a . S

uorien
hommentlm
Generationen
^ e r l a n g t

Deine
flUtarbeit

das Rostlockerungsmittel für 
alle Maschinenteile, Preßluft
werkzeuge, Schrauben usw. 
Unentbehrlich für jeden, der 

mit Metallen arbeitet. 
Konkurrenzlos in aller W eltl

O EL-CH E M IE
DOSSELDORF-OBERKASSEL 

Tel. 52751

Bei freitragenden Holzbauten

ormrinqe (Einpreßdübel) bestens bewährt 
amtl. geprüft, gesetzl. geschützt

Groß-UmstadtDichiunqen Karl Georg ElsenwarengroGhandlung (Hessen)

ManarvauQ«g«n Für die Oberflächenbehandlung aller Metalle:

S p ez  I a I a u s f  ü h r u n g e n a l l e r  A r t

Heinrich Blücher, Fabrik technischerBürsten 
Spremberg N.-L. Wortzeichen „Blrol“



ASTRO

P R E S S - G U S S - T E I L E ’ 
PRESS-TEILE -  KALT UND WARM GEPRESST 

DREH-TEILE

A L U M I N I U M W E R K E  G O T T I N G E N

N euzeitliche  A n lag en
f ü r  d i e  ^ r z e u 9 u n g  v ° n

. y g -  i - |  SCHOTTER

in unserer bew ährten Bauart

Maschinen- u. Waggonbau-Fabriks A.G. 
Simmering, Wien XI

A bte ilung  M a rc h e g g e r

Z e t -G e  S ilb e r  Z
d ie  w e t te r fe s te ,  h o c h h itz e b e s tö n d ig e  

R o s ts c h u tz fa rb e
seit Jahrenvorzöglidi bewährt,von angesehenen 
Werken glänzend begutachtet, macht in vielen 
Fällen Verzinken überflüssig und spart Grundie
ren mit Mennige und Anstriche mit Leinölfarben. 
H erste llen  Z e l le r  &  G m e ltn , Eislingen/Fils

Gesenkschm iedestücke aller A rt
nach Muster oder Zeichnung für den B e rg b a u ,  
S ch iffsb a u , A u to m o b ilin d u strie ,
E ise n b a h n - und M a sch in e n b a u ! —"1
Fa sso n sch m ie d e stü ck e

 — — '—
-------------„S tan d ard "-

—— Am bosse d.r.p.
in allen Formen und Gewichten 

Für die Gesenkschmiede eingeführte Vertreter gesucht!

Sichelschmidt & Schiasse
H a m m e rw e rk e  A lte n v o e rd e  i W .

H ärteprü fer

D R P.

schnell nnd
sicher
arbeitend.

Alieinhersteller:

Preß- & S ta n z w e rk
Paul C ra em er J
K o m m a n d it -G e se ilsc h a ft. H e rz e b ro c k  i.W estf.

23. Juli 1938 39
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Es empfiehlt sich, den Bewerbungen keine Urzeugnlsse, sondern nur Zeugnis
abschriften beizufügen, Zeugnisabschriften, Lichtbilder usw. tragen zweck

mäßig auf der Rückseite Namen und Anschrift des Bewerbers.

Wir suchen für unsere Elektromaschinen-Fabrikation 
einen verläßlichen, energischen

Drehermeister
als Vertreter des Obermeisters unserer Groß- und 
Kleindreherei.
Angebote mit handschriftlichem Lebenslauf, Lichtbild, 
Zeugnisabschriften, Angabe der Gehaltsansprüche und 
des frühesten Eintrittstages erbeten an (7348)

ELIN A.-G.
Fabrik  Weiz, S teierm ark

Wir suchen für aussichtsreiche Dauerstellung

Zeitstudien-Dipl.-Ingenieur
der aui diesem Gebiet bereits praktische Erfahrungen bcsitit, zur Über
wachung und Verbesserung der Fabrikationsmethoden in unsererFabrik.

Schriftliche Bewerbungen m it Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Licht- 
bifd, Gehaltsansprüchen und frühestem E intrittstag erbeten an

Kodak Aktiengesellschaft, Film fabrik, 
Berlin-Köpenick, Friedrichshagener Str. 9 (805)

Wir suchen für unser Offert- und Konstruktionsbüro, 
Abteilung Behälterbau, Kesselschmiede und 

Blechkonstruktion

einige Techniker
zum möglichst sofortigen Antritt.

Ausführliche Bewerbungen m it Zeugnisabschriften, Lichtbild und 
Gehaltsansprüchen erbeten an (0067)

Deutsche Rohrleitungsbau-A ktiengesellschaft 
B itterfeld — Postfach 89

Laborant(in)
der in der Lage ist, sämtliche 
metallographischen Arbeiten selb
ständig durchzuführen sowie E r
fahrung in der Analyse und in 
der Wärmebehandlung von Eisen 
und Stahl besitzt, g esu ch t. 
Lebenslauf m it Photographien, 
Zeugnisabschriften usw. sind zu 
richten an die Firma (04394) 

E d u a rd  W ille  
W u p p e r ta l-C ro n e n b e rg

lllllllllllim illlllllllillllllllllllllllillllllilill

Direktionsassistent
(Dipl.-Ing.)

mit Begabung in rationeller Ar
beitsweise für Maschinenfabrik 
gesucht. Angebote an (737) 
Dir. Euringer, Salzderhelden

limiillllllllllllllllllllllllllMlIllllllllllllllllt

Große chemische Fabrik sucht 
zum möglichst sofortigen Eintritt mehrere erfahrene

Konstrukteure 
und Montageingenieure

Bewerbungen mit Lichtbild, selbstgeschr. Lebenslauf, 
beglaubigten Zeugnisabschriften, Angabe der Gehalts
ansprüche erbeten an (9052)

Fa. Wolff & Co., Kdt.-Ges. a. Akt.
Walsrode im Harz

Selbständige

Konstrukteure
mit abgeschl. Mittelschulbildung für Prüfstandein- 
richtungen für Flugmotoren zum 1, 7. oder später 
gesucht. Vergütung erfolgt nach allgem. Tarifordnung 
(ATO) Gruppe Va. Die Bewerber werden gebeten, 
ihre Angebote mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, 
Lichtbild und frühestem Eintrittstag zu richten an die

Erprobungsstelle der Luftwaffe Rechlin,
Rechlin/Müritz (780)

Selbständige

T eil-Konstrukteure
oder Zeichner
für Prüfstandeinriclitungen für Flugmotoren zu 
sofort oder später gesucht. Vergütung erfolgt nach 
Allgem, Tarifordnung (ATO) Gruppe V ia bzw. VII.
Die Bewerber werden gebeten, ihre Angebote mit 
Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lichtbild u. frühestem 
Eintrittstag zu richten an die (781)

Erprobungsstelle der Luftwaffe Rechlin
Rechlin/Müritz

Wir suchen zum baldigen Eintritt einen

Diplom -Ingenieur
der FachrichtungMaschinenbau

imAltcr bis zu 28 Jahren. Bewerber müssen dieAbschlußprüfung 
mit dem Prädikat „gut“  gemacht haben und gute Kcntnisse in 
der Wärmelehre besitzen.

Ausführliche schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Licht
bild, Zeugnisabschriften sind unter Angabe von Referenzen und 
der Gehaltsansprüche zu richten an:

Deutsche Solvay-Werke Aktiengesellschaft 
Z entral-V erw altung, Bemburg (793)

k
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Wir suchen zum sofortigen E intritt einen

erfahrenen, energischen, 
tüchtigen

INGENIEUR
als Betriebsleiter für die Montage in fein

mechanischen Elektroartikeln. 

Bewerber muß an selbständiges Arbeiten 
gewohnt und mit wirtschaftlicher Fließ

fertigung vertraut sein. 

Erschöpfende Zuschriften mit handschrift
lichem Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisab
schriften, Angaben über früheste E intritts
möglichkeit und Gehaltsforderung erbeten 

an

METALLWERK ALFRED SCHWARZ
G. M. B. H.

Eisenach, Alfred Schwarz-Straße
(7370)

s u c h t  z u m  b a l d i g e n  E i n t r i t t :

Berechnungs
ingenieure

für Widerstände K e n n w o rt  M 5 0
für Elektromotoren K e n n w o rt M 5 1

Technische 
Zeichnerinnen

möglichst mit Erfahrung im Maschinen- oder 
Apparatebau K e n n w o rt  M 52

Konstrukteure
für Schalt- und Steuerapparate

K e n n w o rt  M 4 8
für elektrische Maschinen K e n n w o rt  M 4 9

Schriftliche A ngebote mit ausführlichem  Lebenslauf, Zeugnisab- 
schritten, Lichtbild, G ehaltsansprüchen, frühestem  Eintrittstermin 
und Angabe d es K en n w ortes  erbeten an (807)

A LLG E M E IN E  E L E K T R IC IT Ä T S - G E S E L L S C H A F T
Personal-V erw altung Berlin NW 40

W ir  suchen  zu m  b a ld ig e n  E in tritt:

1. K o n s tru k te u re
a) aus dem allgemeinen Maschinenbau

(Kennwort KR)
b) für den Rohrleitungsbau, flotte, saubere Zeichner, 

möglichst mit Erfahrungen in Dampfkraftanlagen
(Kennwort MDR)

2 .  Selbständige Konstrukteure
a) für den Dampfturbinen-und Kolbenmaschinenbau

(Kennwort RT)
b) für den Bau von Vorrichtungen, Werkzeugen, 

Lehren und zur Aufstellung von Fertigungsplänen 
mit gründlicher Kenntnis der Massenfertigung 
(Austauschbau) und des Normenwesens

(Kennwort MK 1)

3. J u n g e  K o n s tru k te u re
aus dem allgemeinen Maschinen- und Appa
ratebau zur Einarbeitung für den Bau chemischer 
Anlagen (Kennwort SPR)

4. T e ilk o n s tru k te u re
für den Vorrichtungsbau (Kennwort MK 2)

s. Z e ich n er(in n en )
aus dem allgemeinen Maschinenbau mit voll
ständiger Beherrschung der Normschrift

(Kennwort MK 3)

6. T ech n iker
mit Kenntnissen im Kolbenverdichterbau und 
der kaufm. Abwicklung von Aufträgen

(Kennwort FH 3)

7. J u n g e  T ech n iker
für Konstruktionsbüro und Betrieb

(Kennwort SR)

s. In g e n ie u re  oder Techniker
mit Erfahrungen in der Beschaffung von Vorrich
tungen, Lehren und Werkzeugen, möglichst mit 
Konstruktions- und Werkstattpraxis

(Kennwort SE)

9 .  O ffe r tk a lk u la to re n
mit langjährigen Betriebserfahrungen

(Kennwort MR)

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild 
und Zeugnisabschriften unter Angabe des frühesten 
Eintrittstermins und des Jeweiligen Kennwortes 

sind zu richten an:

R H E I N M E T A L l - B O R S I G
A K T 1 E N G E S E  L L S C H A F T  
W E R K  B O R S I G  B E R L I N - T E G E L  

P e r s o n a l a b t e i l u n g
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F ür unsere W erkstollabteilung werden zur D urchfüh
rung von Lagerlaufversuchen sowie technologischen 
und m etallurgischen U ntersuchungen und Versuchen 
an N ichteisenm etallen

2 tüchtige Mitarbeiter
m it entsprechend wissenschaftlicher Vorbildung und 
möglichst einschlägigen Erfahrungen gesucht.

Angebote sind zu richten  an:

Vereinigte Deutsche M etallwerke A.G. 
Zweigniederlassung Heddernheimer Kupferwerk

Frankfurt (M )-Heddernheim  (7347)

W ir suchen zum möglichst baldigen A n tritt einen

jüngeren

KONSTRUKTEUR
für meßtechnische Entwicklungsarbeiten.
Ausführl. Bewerbungen, welche die Kenn-Nr. 111 
tragen müssen, m it Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnis
abschriften sind u n te r Angabe der Gehaltsansprüche 
und des frühesten E in tritts tages zu richten an die 

Personal-A bteilung der 
I.G . Farbenindustrie Aktiengesellschaft 
F ilm fab rik  W olfen (Kr. Bittcrfeld)

(7305)

W ir suchen für unser K onstruktionsbüro

INGENIEUR
m it K onstruktionserfahrungen und K enntnissen auf 
dem Gebiete der W erkstoffkunde, insbesondere der 
Leichtm etalle. M aschineningenieur oder Bauingenieur 
bevorzugt.
Bewerbungen m it Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnis
abschriften und Angabe der G ehaltsansprüche erbeten 
an  (0059)

VEREINIGTE LEIGHTMETALL-WERKE 
Gesellschaft m it beschränkter Haftung 

P e r s o  n a l b  ü r o  
Hannover-Linden, G öttinger Ch. 10

Junger Ingenieur
m it gu ter V orbildung und gu ter Auffassungs
gabe zur E inarbeitung in  alle Fragen der Hoch- 
und  Niederdruckgasversorgung in entwicklungs
fähige Stellung gesucht.

Angebote m it Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnisabschrif
ten , Ariernachweis, G ehaltsansprüchen sind zu richten 
an

Gaszentrale Niederschlesien
G. m . b. H.

W aldenburg/Schles, ßoeo)

iyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiil

Dringende Bitte \
=  a n  d i e  S t e l l e n  a u s s c h r e i b e n d e n  F i r m e n !  =

= Die Klagen der Stellungsuchenden, daß ihre E
Ü Bewerbungsunterlagen gar nicht oder erst
5  nach Monaten zurückgesandt werden, hören
Ü nicht auf. W ir bitten daher die ausschreiben- E
Ü den Stellen d r i n g e n d  um Beachtung
M folgender Punkte: §

= 1. P r ü f e n  S i e  das eingehende Bewer- j|
j§ bungsmaterial und antworten Sie den S
§j Bewerbern so bald als möglich.

=§ 2. S e n d e n S i e  die Unterlagen, wie
H Zeugnisabschriften, Lichtbilder usw., E
E§ m ö g l i c h s t  s o f o r t  freigem acht an §
=§ die Nichtberücksichtigten zurück. E

§j 3. H a l t e n  S i e  d a r a u f ,  daß die Be-
§j werbungsunterlagen in einem Zustande E
=  zurückgelangen, der ihre weitere Ver- £
=  Wendung zuläßt. Sie ersparen dadurch
=  den Einsendern die Kosten fü r Neu-
S  anschaffungen. 5

|  VDI -Verlag Berlin NW 7
=  G. m. b. H . D orotheenstr. 40 £

äi[iiiiiiiiiiiwiiiiii!ii)iiimiiiimii!iiiii!iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiim!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIl|'i|,i;
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W ir suchen zum baldmöglichsten Eintritt

Physiker
erfahren auf dem Gebiet der Gestaltungs
forschung und Gestaltungsfestigkeit. Aus
führliche Angebote mit handgeschriebenem 
Lebenslauf,' Zeugnisabschriften, Angabe 
des Gehaltsanspruches sowie des frühesten 
Eintrittstages werden unter Kennziffer P .870 
e r b e t e n  an die P e r s o n a l a b t e i l u n g  der

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN 13

Lerchenauer Str. 76
(9072)

F ü r unser Berliner und Fürstenw alder W erk suchen 
wir

Offertkalkulatoren
m it Erfahrungen au f dem Gebiete des Kessel-, Be
hälter- und A pparatebaues fü r die chemische Industrie,

Projektingenieure 
Konstrukteure und Zeichner
F a c h r i c h t u n g :  Gaserzeugungsanlagen, chemischer 
A pparatebau, allgemeiner Maschinenbau.

Bewerbungen m it Lebenslauf, Zeugnisabschriften, 
Lichtbild, Referenzen, G ehaltsansprüchen und Angabe 
des frühesten E in tritts tages erbeten an  (808)

JU L IU S  P IN T S C H  K o m m a n d itg e s e lls c h a f t
P e r s o n a l a b t e i l u n g

B e rlin  O 17 A ndreasstraße 70/73

M aschinenfabrik Berlins m it großer Belegschaft sucht 
baldigst iu  e rs te r leitender Stellung erfahrenen

Oberingenieur 
und Betriebsmann

für neue entwicklungsfähige Aufgaben.
Die Stellung verlang t ausgereifte Persönlichkeit m it 
fertigungstechnischen und organisatorischen E rfahrun
gen, K enntnissen in  spanabhebender und  spanloser 
V erarbeitung, an  selbständiges A rbeiten gewöhnt, ver
handlungstechnisch geschult, auf G rund gu ter Vor- , 
bildung schnelle E inarbeitungsfähigkeit in neue Ge
biete, F ü r  diese aussichtsreiche D auerstellung sind 
gute Bezüge bei besten  Leistungen in  Aussicht ge
nommen.
N ur H erren, die diesen Anforderungen entsprechen, 
wollen handgeschriebenen Lebenslauf, Zeugnisabschrif
ten , L ichtbild, G ehaltsansprüche und Referenzen ein- 
reichen u n te r K ennw ort „B etriebsleitung 3000“ an 
ALA B erlin  W  35. (809) '

Zu möglichst baldigem E in tr it t suchen wir

Ingenieure
die inderF estsetzung  von B earbeitungsplänen 
erfahren sind,

Konstrukteure fü r  V o rric h tu n g sb a u
die an selbständiges A rbeiten gewöhnt sind, 

Selbständig arbeitende

V orkalkulatoren
die Spezialkenntnisse in  der mechanischen F er
tigung und Montage von Fahrzeugen besitzen.

Bewerbungen m it ausführlichem Lebenslauf, lückenlosen 
Zeugnisabschriften, Lichtbild, Angabe von G ehalts
ansprüchen und frühestem  E in tritts tag  an

MNH Maschinenfabrik Niedersachsen GmbH  
Hannover-Wülfel, Personal-Abteilung. (7372)

§ § 
S I E M E N S

W ir  s u c h e n  z u  b a l d i g e m  D i e n s t a n t r i t t :  

für unsere Abteilung Dampfturbinen:

1. Berechnungs-Ingenieure
f ü r  T h e r m o d y n a m i k  u n d  F e s t i g k e i t .

Kennwort „AZ 467“

2. Konstrukteure
fürTurbinen, Steuerungen, Rohrpläne, Konden- 
satorenu. Kreiselpumpen. K e n n w o rt „A Z  468“

Bewerbungen m it selbstgeschriebenem Lebenslauf, 
Lichtbild, Zeugnisabschriften, Angabe der G ehalts
ansprüche und des frühesten E in tritts tages u n te r 
dem jeweiligen K ennw ort erbeten an die (9074)

Siem ens-A ngestellten-Verm ittlungsstelle
Berlin-Siemensstadt Verwaltungsgebäude

Jüngerer

Ingenieur oder Techniker
m it abgeschlossener Fachschulbildung für unser 
Ingenieurbüro zum 1. Oktober dieses Jah res evtl.

auch früher gesucht. (808)

Angebote un ter Beifügung von handgeschriebenem 
Lebenslauf, Zeugnisabschriften, L ichtbild sowie 
Angabe von G ehaltsansprüchen, E in tritts tag  und 

Referenzen erbeten an

W e r n e r  li. M e r t z  A .C . ,  M a i n z / R h -
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W i r  s u c h e n

einen

D iplom -Ingenieur
m it guten K enntnissen im Maschinenbau, in der 
M eßtechnik und Schwingungslehre für veran t
w ortliche B earbeitung von Schwingungsversuchen 

iü r entwicklungsfähige Stellung.

Bewerbungen un ter Angabe des K ennbuchstabens 
2 FK V  m it früh. E in tr it t  und G ehaltsanspruch 
sowie Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Bild an

JUNKERS FLUGZEUG- UND -MOTORENWERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT

H a u p t v e r w a l t u n g  D e s s a u  (9073)

Für die Abteiiimg Wasserversorgung und Rohmetzbetrieb bei den städt. Betriebs" 
werken wird ein

Abteilungsleiter
zum baldmöglichsten E in tritt gesucht. Derselbe muß die Abschlußprüfung einer 
techn. Hochschule nach weisen können. E s kommen nur Bewerber in Frage, die 
eine praktische Tätigkeit als ausgesprochener W asserfachm ann nachweisen 
können und große praktische Erfahrung in der Planung und Bauausfühnmg von 
neuen Wasserversorgungsanlagen haben. E r  muß gleichzeitig ein ausgezeichneter 

*■' W asser-H ygien ik er sein.

Die Einstellung erfolgt als Beamter auf Widerruf m it einjähriger Probezeit. 
Nach Ablauf dieser Zeit erfolgt bei Bewährung Anstellung als Stadtbaurat nach 
den Bestimmungen des Deutschen Beamtengesetzes vom 26. 1. 1937 auf Zeit 
(12 Jahre). Die Besoldung richtet sich nach der Besoldungsgruppe 2 c 1 der 
Reichsbesoldungsordnung.

A nfangsgrundgehalt 4  800 RM  
E ndgrundgehalt 8 800 RM

zuzüglich 5 %  örtl. Sonderzuschlag und Wohnungsgeld nach Ortsklasse A. 
Das Gehalt unterliegt den Kürzungen auf Grund der ergangenen Rcichsnot- 
verordnungen. ' (9076)

Bewerbungen m it lückenlosem Lebenslauf, Lichtbild, beglaubigten Zeugnisab
schriften über Ausbildung und bisherige praktische Tätigkeit, Nachweis der 
arischen Abstammung, gegebenenfalls auch der Ehefrau sowie Nachweis der 
Mitgliedschaft zur NSDAP oder einer ihrer Gliederungen sind bis spätestens 
31. Juli 1938 zu richten an

Oberbürgerm eister der S tad t 

E s s e n

J e d e r  f o r t s c h r i t t l i c h  g e s i n n t e  I n g e n i e u r  l ie s t  die
T m T  V T 7 T 'T i C f ^ ’T U P T T 7 'T 1 daher ihre unver- 
V  H I - a j  H J. X  J V ^ J n L X V i r  1  gleichliche W erbekraft

W i r  s u c h e n  einen

Ingenieur
oder höheren Gewerbeschüler m it K enntnissen im 
Vorrichtungsbau und Meßwesen für unsere mecha
nischen W erkstätten  und

Konstrukteure
für allgemeinen Maschinenbau.
H erren  m it m ehrjähriger P raxis w erden bevorzugt. 
Angebote m it Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabschrif
ten , G ehaltsansprüchen und E in tritts tag  erbeten an:

Gebr. Böhler & Go. Aktiengesellschaft 
G ußstahlfabrik K apfenberg '

Kapfenberg, .O stm ark (9 0 7 9 )

W ir suchen für unsere W alzwerke

mehrere jüngere

Betriebsingenieure
zur U nterstützung der Betriebsleitung.

Ausführliche Angebote m it Lichtbild, Lebenslauf, 
Zeugnisabschriften und G ehaltsansprüchen sind m it 
Nennung des Kennwortes ,,N. O. 93“ zu richten  an

Gutehoffnungshütte Oberhausen
A k t i e n g e s e l l s c h a f t

Abteilung G Oberhausen-Rhld. (9075)

Konstrukteur
als Oberingenieur
für Trocknungsanlagen und lüftungstech
nische E inrichtungen in selbständiger Stellung 
g e s u c h t .

Handgeschriebene Angebote u n te r B ekannt
gabe der G ehaltsansprüche erbeten.

J O H A N N  S C H IE S S E R
NÜRNBERG-S., Industriestr. 21 (9077)

Zur U nterstü tzung des Leiters unseres M aschinen
betriebes suchen wir einen tüchtigen und zuverlässigen

Assistent
der eine längere P raxis in  H üttenw erken nachweisen 
kann und an selbständiges A rbeiten gewöhnt ist.

Angebote m it Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnisabschriften 
und G ehaltsansprüchen an

Mannesmannröhren -Werke
A b t e i l u n g  B u ß  i n  B u ß  (S a a r)

(7398)

W i r  s u c h e n  z u  s o f o r t i g e m  E i n t r i t t

jüngere, strebsame

KONSTRUKTEURE
die an flottes Zeichnen gewöhnt sind.

Angebote m it ausführlichem, selbstgeschriebenem 
Lebenslauf, Zeugnisabschriften und L ichtbild an das 
Personalbüro der F irm a (9070)

Gottfried Hagen, Aktiengesellschaft, Köln - Kalk
A bteilung Accumulatoren
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V E  R T R E T U  N G E N

Für einige Bezirke Deutschlands 
für den Vertrieb des

Kraftringes d r p .
bei der Industrie gut eingeführte Vertreter 

g e s u c h t

Angebote unter Angabe des Bezirkes an : 
NEOTRAC, Abt. Kraftring-Vertrieb  

Berlin W35, Am Karlsbad 16
B i t t e  d a s  I n s e r a t  a u f  S e i t e  37  zii b e a c h t e n

(9078)

pudi Oie £rtid )tuno unö Erhaltung  oon 

t t p f e - ß i n O e r o B r t e n  fOr&crft Du 

Durdi Se inen n titg lle ie b e itreg  ju rn S O .f

Am 15. Juni  1938 verschied in Bad Sooden-Allendorf 

Herr Direktor

Carl Bader
Der Dahingeschiedene h a t von 1895 bis 1929 in den 
Diensten unserer Gesellschaft gestanden, seit 1912 
als Mitglied des V orstandes. In  der H auptsache 
war er in der L eitung unserer Dessauer Niederlassung 
tätig , wo er sich vor allem der Entw icklung des 
Transmissionsbaues widmete. H err B ader w ar ein 
allseitig anerkann ter Fachm ann, der m it großer 
Energie die Ziele unseres U nternehm ens gefördert 
ha t. Ausgezeichnet durch nie erlahm ende Schaffens
freude und unbestechlichen W irklichkeitssinn, durch 
tiefes W issen und gerades, aufrechtes Wesen war 
er hochgeachtet von den Mitgliedern des Aufsichts
rates, seinen Vorstandskollegen und  der Gefolgschaft. 
Sein N am e is t m it  unserem  U nternehm en unlöslich 
verbunden. W ir werden sein Andenken ste ts  in 
hohen E hren halten . (9069)

A ufsichtsrat, Betriebsführung 
und Gefolgschaft 

der
Bam ag - Meguin Aktiengesellschaft

W ir haben einige

Vertreter-Bezirke
für unsere 

W asseraufbereitungs- 
Anlagen zu vergeben
(System B & L). (0071)

Anfragen von H erren er
beten, die den B aum arkt 
kennen und Erfahrungen 
auf dem Gebiet der 
W asserveredlung besitzen.

Bran & Lübbe 
Ham burg 1 — Wallhof

S tellengesuch

DIPL.-ING.
(Delft), 35 J ., Holländer, seit Jah 
ren als Betriebsing, und Kon
strukteur in verschiedenen eng
lischen und belgischen Motorrad
fabriken tätig, momentan Direktor 
einer belg. Fabrik, Spezialist in 
Hinterradfedcrung, auch mit Auto- 
mobiibau und Automobildiescl 
voll vertraut, möchte Position 
ändern. Angebote an

Ing. L. S teenbergen W. I.
Leopoldlei Nr. 78 

S t. M a r ia b u rg , Belgien 

(c. 5274)

V E R S C H I E D E N E S

R i  I ^ U E D  C h em ie-Techn ik:
lE iP  'äharaF ü  H  l I i H L  u- neu> Ankauf—Verkauf

W  m  H S i n m  S on der-K ata log e  gratisl
H U G O  BLANCK Chemische und technische Buchhandlung

B erlin -C harlo ttenburg  2  Knesebeckstraße 94 Telephon 315833

Ö ta m tC iU  T ’ BnDrens

M uste r  oder Zeichnung |

Nürnberg-S 4
vantfgrob«niH-.44

Gutachten
in Streitfällen jeglicher A rt, 
W ert- u. Leistungsschätzungen, 
Denk- und Jubiläum sschriften 

liefert
Ziv.-Ing . C. Naske

Berlin-Lankwitz, Cecilienstf. 4 
Telefon: 73 65 38 (c. 5090)

Schnitt-uStanz- 
Werkzeuge

aller Art für die gesamte Metall
industrie liefern kurzfristig

TAPPE & COSACK
Neheim /Ruhr

N u tz t die 
W erbekraft der 
VDI-Zeitschrift

2 A n zap f-K o n d .-T u rb in en , 2400 kW ,
16 Atm, BBC, 300°, m it Generator 3120 kVA, 
3000 U/min,

1 A n z a p f-K o n d .-T u rb in e , 1200 kW ,
AEG, 15 A tm, 325°, 3 a ta , 400 V,

1 A n zap f-K o n d ,-T u rb in e , 1000 kW ,
MAN, 14 Atm, 350°, 3000 U/min,

1 K o n d .-D am p fm asch in e , (9068)
13 Atm, 400 V,

1 K o n d .-D am p fm asch in e , ca . 600 P S ,
m it Schwungradgenerator, 220 V, D rehstrom  

D am p fm asch in en ,
125, 140, 160 PS, m it passenden Dampfkesseln, 

neue F la m m ro h rk e sse l u n d  Sekt.-K essel
bis 30 t/h  Dampf, 25 Atm, zu verkaufen.

N a t o r p  & E b e r h a r d t ,  Kesselbau, H a l l e / S .

Die Inlandauflage dieser Ausgabe enthält ein W erbeblatt von der F irm a Siepm ann-W erke, Belecke-Möhne
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i l l u s t r i e r t e  T e c h n i s c h e  W ö r t e r b ü c h e r

Band I Maschinenelemente
in 6 Sprachen. Deutsch /  Englisch /  Französisch /  Italienisch /  Spanisch /  Russisch

Die Neubearbeitung trägt der Erweiterung des fachlichen Wortschatzes als Folge der großen 
technischen Fortschritte so weit wie möglich Rechnung. Das Werk stellt somit ein wertvolles 
Hilfsmittel dar für alle, die sich im Beruf oder Studium mit fremdsprachlichem Schrifttum oder 
Schriftwechsel zu befassen haben bzw. sich selbst in einer der sechs Sprachen fachschrift
stellerisch betätigen wollen.

Besonders wichtig ist das Wörterbuch zur Förderung der industriellen Ausfuhr. Der Erfolg von 
Werbeschriften und Auslandsangeboten sowie ein rascher, reibungsloser Briefwechsel mit dem 
Ausland hängt zu einem oft noch unterschätzten Teil von der Richtigkeit und Genauigkeit der an
gewendeten Ausdrücke ab. Der Band „Maschinenelemente“ sichert die eindeutige Übertragung 
eines bestimmten Begriffes in andere Sprachen durch die den Wortbezeichnungen beigefügten 

kleinen Zeichnungen oder Formeln und Symbole.

Auch die Arbeit von Hochschullehrern und Studenten, von Forschungsstätten, Schriftleitungen, 
Handelshäusern und -Vertretungen, Zollbehörden usw. wird durch den Band „Maschinenelemente“ 
sehr erleichtert.

Der bekannte und bewährte Aufbau der «Illustrierten Technischen Wörterbücher wurde für die 
Neuausgabe beibehalten. Im systematischen Teil ist jeder Begriff — und zwar soweit möglich 
unter Beifügung einer Skizze oder eines Symboles — in den sechs Sprachen wiedergegeben, 
während im alphabetischen Teil die Wörter nach den Sprachen getrennt aufgeführt sind.

«Illustrierte Technische Wörterbücher, Band I Maschinenelemente. 3. vollständige neu
bearbeitete Auflage. Bearbeitet im Aufträge der Gesellschaft zur Herausgabe der «Illustrierten 
Technischen Wörterbücher von W . Eppner VD1 unter Mitwirkung des Vereines deutscher 

Ingenieure, des Deutschen Normenausschusses, mehrerer Normenausschüsse des Auslandes 
und zahlreicher Industriefirmen und Fachleute des In- und Auslandes.

Format 176 X  250 mm, 438 Selten mit 1632 Abbildungen. 1938. Preis: In Leinen gebunden 
RM 36,00 (VD I-M itg lieder RM 32,40).
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ULTRA
DIAMANTEN

B I A I M T B W
L ose und gefaß t

für Schleifscheibeii-Bearbeitung

G esch liffen
für Metall- und Hartgum mi-Bearbeitung

Zum  Ilä rtep rfifen
für Apparate aiier 3ysteme

L äppscheiben  und  Ilan d läp p cr
aus organisch gebundenem 

U ltra-D iam antkorn 
rum Läppen von Hartm etall-W erkzeugen.

M a n e k  & C o ., B e r l i n
W l ö ,  U h la n d stra ß e  52  • F e r n r u f  922 947148

Ein mann
ôec cedjUu 
roittienöenirt, 
mu| auf üûï 
beste löectt* 
leuQ ftaltenr

flltonü-
üarnburQ



Hochdruckpumpen für Bergwerke und Wasserversorgungsanlagen • Bohrloch-
und Unterwasserpumpen * Abteufpümpen «> Kanalisationspumpen • Säurepumpen

4  MILLIONEN PS
IN BETRIEB UND AUSFÜHRUNG

GEB-RODER SULZER,  AKTIENGESELLSCHAFT,  LU DW IG SH A FEN  A. RH


