
Unfere neue 
96 Seiten ftarke

K ohlenbürften-Preis lifte
lit foeben erfchienen

Wir ftelien die Lifte Intereffenten 
auf Anfordern gern koftenlos 

zur Verfügung

R f M G S D O R F F

I n h a l t :  F n n k t a g u n g  d e s  VDE. S. 353 — G e t t e r t ,  Wahl der Stromart f. Hebezeuge. S. 353 — Internat. Fernsprechwz S. 359 
v. d. S t e r r ,  Selbsttätige Umformeranl. S. 361 — J ä g e r  und K l e w e ,  Z. Frage d. Knackgeräusche'd. Fernhörers. S. 364 —  S t e i n e r t ,  Hitzdr.- 
Meßgeräte m. neuart. Präz.-Temperaturkompens. S. 365 — S c h u l  z -M  e h  r  i n ,  Gegenwärt. Stand d. Selbstkostenbereclm. S. 366 Mitt. d. P fR  
Nr. 176. S. 368 — R u n d s c h a u :  Hochspannungsprüf. m, 1 Mill. Volt. S. 369 — Saugluft-Flugaschenförderung. S. 370 — Entwickl. d. Glüh
lampe — Verlauf d. Drehmom. b. asynchron. Drehfeldmot. m. Käfiganker — Z. Theorie d. Kreisdiagr. S. 371 —  Selbsttätige Installationsschalter 
Elektr. Nachrichtenübermittl. an Bord. S. 372 — Drahtl. Telegr. im Nahen Orient — Übertragung durch d. Erde in der „Drahtlosen“ Selbsttätige 
Feblerbegrenzung in Fahrleitungsnctzen, S, 373 — Energiespeicher in Zechen- und Hüttenbetr. S. 374 —  Schüttelrutschen-Antr. — Elektr. Schiffsantr. 
m. Piunpenstoß — Einf. Stabform z. Bestimm, d. magnet. Eigensch. mittels der ballist. Meth. S. 375 —  Einfl. v. naszier. Wasserst, a. d. Altern y. Stahl- 
magn. — Schleudermasch. f. Transformatorenöl — Anw. alkal. Akkumulat. — Einfl. v. Verunreinig, im Bleisammler. S. 376 — Entrost, a. elektrolyt. 
Wege —  44. Versammlg, d. Am. Electrochem. Soc. S. 377 — Selbsttätige Tafei-Kurbelpresse. S. 378 — V e r e i n s n a c h r i c h t e n .  S. 378 
S i t z ' u n g s k a l  e n d e r .  S. 381 — L i t e r a t u r :  J. KowarSchik, E . Nesper, A. Goetz, A. W atzinger u, L. J. Hatmsen, W . Hort, R. Ascher, H. Baer, 

S. 381 — G e s c h ä f t l .  M i t t e i l u n g e n .  S. 383 — B e z u g s q u e  11 e n  v e r z e i c h n i s .  S. 384.
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J u liu s  P in tsch i A .-G. * B e rlin  O 27

ADtomatisdie Telephonie derlelephon-rabrih A.-6.
vormals j. Berliner

Berlin-Sieglitz, Siemensslr. 27

■y-i'l, - T e l e p h o n - Z e n t r a l e n  a u t o m a t i s c h  u n d  m a n u e l l

ä f i P f i  A u tom atisch e H ebellin ienw ähler
' •

T elep h o n - und S ignalanlagen  für Bergw erke, H otels und Schiffbau

nach den N orm alien des V. D. E. 
nach den  V orschriften der deutschen Reichsbahn 

und R eichspost

sowie in jeder anderen  Form  und A usführung für Hoch- 
und N iederspannung

EisenKonstruKtionen
für Freileitungs- und O rtsnetzbau, Telegraphen- und 

Fernsprechleitungen, insbesondere

Traversen, Konsolen, Querträger, 
Erdplatten, Lyraträger, 

Spannschlösser
U SW .

August Wortmann
M E T A L L W A R  E N  FAB R IK  

Barmen-Wlchlinghausen
=  K a t a l o g  a u f  W u n s c h  =

und höchste Leistung

Verlangen Sie
Drucksachen und Ángéhot

ORION
Der elektrische 
Staubsauge-Apparat

D e r  T r í a m e  „ O r i o n “ b e d e u t e t :

Wissenschaftlich beste Lösung 
deutsche Präzisionsarbeit 
praktische Handhabung

Ludwig Hirsch '  ̂ Düsseldorf 29
Elektrotechnische Fabrik
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^  mif beschränkter Haftung IIUVI891 BJflii
S P E Z I A L  F A B R I K

Elektr. Maschinen und Apparate

íu rN om a l-iLSchm a l^n r I

Preßspäne
in Tafeln und Rollen.

Megohmit
C. O. .M. für Kollektoren.

Mikanit
,Ti:‘ für allgemeine Isolation,

Rohglimmer
in allen Größen.

Pertinax
in Platten, Rohren, Stäben. 

Formstücke,

Pertinax-Ritzel
und Kolben.

Excelsior - Isolierlacke
Verbundmasse.

Excelsior-Isolierstoffe
und Bänder.

Starkstromkondensatoren
für Ueberspannungsschutz und für 

Pha5enkompensalion.

H o chspannungsisolatoren
Stützen, Stangen, Zangen.

Emailledraht
blank und umsponnen,

Drosselspulen
für Ueberspannungsschutz.

Durchführungen für Höchstspannungen für Innenräume und m it Porzellanüberwürf für’s Freie.

Anzeigenpreise, Bezugsbedingungen usw. auf Seite IX,



Elektrotechnische In d u strie
D u i f b u r g - W a n h e i m e r o r t  am/Rh<

Elektrotechnische Zeitschrift. 1924, Heft 16, 17. April 1934.
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VORZÜGE:
Sicher wirkendes Schlagwerk;

Dadurch Abfall der Umdrehungszahl des Motors beim 
Schalten von Stern auf Dreieck unmöglich 

Festhalten zwischen zwei Rasten unmöglich 
Daher lange Lebensdauer 

Solide Konstruktion

NORMALAUSFÜHRUNG mit Siechtopf;
Rohranschluß oben oder unten
Sicherungen können nachträglich angebracht werden
G röß e O: 5-10 P S , H ö h e  2 5 5  m m . G röß e I; 10-20 P S , H ö h e  5 5 8  m m

GUSSGEKAPSELT mit Kontakten unter Oel
Besonders geeignet für Betriebe mit Schlagwetter- und 
säurehaltiger Luft. Größe O: 295 mm, Größe I: 570 mm

SCHALTKÄSTEN mit Sk rndreieckschalier und Sicherungen 
Sicherungen nur in ausgeschaltetem Zustand zugänglich 
Bei geöffnetem Deckel Schalten unmöglich

A K T I E N G E S E L L S C H A F T  - F R A N K F U R T  AM MA I N



Verlangen Sie Sonderangebot und  Muster 
von der

Porzellanfabrik PH. ROSENTHAL & Co., A.-G., BERLIN W 9
B ellevuestraße i o

, ' [322]

"“lektricitäts-Aktiengesellschaft Ohemnitz

bis zu den größten Leistungen 
für Dreh- u. Gleichstrom-Anlauf

Kurze 
Lieferzeiten
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Elektrotechnische Zeitschrift
Für die S chriftle itung bestim m te Sendungen sind n 1 c h t  an eine p e r s ö n  

l i e h e  Adresse zu rich ten , sondern nur an die SchriftJeltung der E lek tro tech
nischen Z eitschrift, Berlin W 9, L inkstr. 23/24. F ernsprecher: Am t K u rfü rst 6050. 
6051, 6052, 6053 (Ju lius Springer). D rah tan sc h rif t: Springerbuch-Berlin.

Nachdruck nur m it Q uellenangabe und bei O rig inalartikeln  nur m it Genehmi
gung der S chriftle itung  und des V erlages g e s ta tte t.

SONDERABDRUCKE werden nur auf rech tzeitige  B estellung und gegen E r
s ta ttu n g  der durch den besonderen  Druck ganz erheblichen S elbstkosten  ge lie fert. 
Den V erfassern  von O rig inalbeiträgen stehen  bis zu 5 E x p l. des b e tr. vollständigen 
Heftes kostenfre i zur »Verfügung! wenn uns ein dahingehender W unsch bei Ein
sendung der H andschrift m itge te ilt wird. Nach Druck des A ufsatzes erfo lg te  Be
stellungen von Sonderabdrucken oder H eften können in der Regel nicht berück
sich tig t werden.

Die EleKtrotechnische Zeitschrift
erschein t In w öchentlichen Ilc ften  und kann I n n e r h a l b  D e u t s c h l a n d s  
durch Jede P o s ta n sta lt,  Jede Buchhandlung sow ie von der Verlagsbuchhandlung 
Julius Springer, Berlin W 9, L inkstr. 23/24, u n te r S trclibam l r.uzüglich P ortokosten  
bezogen w erden. Monatl icher Bezugspreis für das Inland 2,50 G oldm ark. Einzel
num m er 0,80 Goldm ark zuzüglich P orto .

Fü r  das Ausland Bezug nu r durch den Buchhandel oder d irek t vom Unter
zeichneten Verlage. P reis  vierteljährlich 2 D ollar bzw. den Jeweiligen G egenw ert 
des D ollars ln der be tre ften d en  Landesw ährung, zuzüglich V ersandauslagen von 
75 ccn ts.

Anzeigenpreise und -bedingungen.
Preise: Die gewöhnliche Seite  320 G oldraark, *4-, V sseitige Anzeigen anteilig , 

fü r G elegenheitsanzeigen, von Strich zu Strich gem essen, die einspaltige  
M illim eferzeile oder deren  Raum 0,30 Goldmark (4,20 Goldmark =  1 D ollar).

Für A usland P reise  auf Anfrage.
Raba t t :  bei Jährlich 13 26__ ^_52raa!iger Aufnahme

10 * 20- . 30 %.
Rechnungserteliung und Zahlung: Rechnungslegung sogleich nach Erscheinen jeder 

Aufnahme zur Begleichung Innerhalb 5 Tagen zum B erliner D ollar-Briefkurse 
des V ortages der Zahlung abzug- und spesenfrei nur auf Postscheckkonto 
118 935 Berlin, Ju lius Springer.

Bel Zahlungsverzug werden d ie üblichen Bankzinsen und sonstige 
U nkosten berechnet.

G e l e g e  n h e i t s a n  z e i g e n  sind sogleich bei B estellung ebenfalls auf 
Postscheckkonto  118 935 Berlin, Ju lius Springer, zahlbar u n te r gleichzeitiger 
en tsprechender B enachrichtigung an die A nzeigenabteilung des Verlages.

[F ü r die gewöhnliche Schriftzeile von 7 Silben sind 3 mm, für eine 
fe tte re  Ü berschrift 6 nun vorzusehen, für einen Rand 4 mm bei nur 5 Silben 
pro Zeile.1

S t c l l e g e s u c h e  werden' bei d irek te r Aufgabe m it 50 % Nachlaß be rechne t; 
Aufnahme nach Eingang der Zahlung.

Z i f  f e r a n z e i g e n .  F ü r Annahm e und freie B eförderung e in laufender An
gebote wird eine Gebühr von m indestens 1 G old inark  berechnet.

Beilagen w erden nach V ereinbarung beigefügt. 
Erfü llungsort  fü r beide T elle  Berlin-.M itte.

Rücksendung von Klischees zu L asten des In se ren ten .

Schluss der Anzeigenannahm e: M ontag vorm ittag 8 Uhr.

Alle M itteilungen, welche den V ersand der Z eitschrift, die Anzeigen oder 
constlge geschäftliche Fragen be tre ffen , sind ausschließlich zu richten an die 

V erlagsbuchhandlung Julius  Springer In Berlin W 9, Linkstr, 23/24.
I r r t iW tc f .e r :  A m t h 'itr jü ra l 60.W. do5t, 60.12; t& il . b rü h t-A n s c h r if t:  S prin ,jc rbuch-B erlin .

R e i c h s b a n k - G i r o - K o n t o  u.  D e u t s c h ^  B a n k  B erlin , Dep.-Kaase C 
f  fü r  Bezug von Zeitschriften und einzelnen Heften: B e r l i n  N r. 2)120 

[Ju liu s  S p rin g er , B e z u g s a b t e i l u n g -  f ü r  Z e i t s c h r i f t e n  
fü r  Anzeigen-, Beilagen und Bücherbezug:

B e r l i n  N r. 118935 J u liu s  S p rin g er.

P o s t s c h e c k -
Kont e n :

An die Postfaezieher der E. T. Z.
Bei W o h n u n g s w e c h s e l  Ist an das P ostam t der a l t e n  Wohnung 

r e c h t z e i t i g  ein A ntrag  auf U m leitung an  die neue W ohnung u n te r Zahlung 
der festgese tz ten  Gebühr (P o rto ) zu rich ten .

Die M itg lieder des ,,V. D. E.‘‘ und des- ,,E . V.“  haben Ihren W ohnungswechsel 
außerdem  der G eschäftsste lle  m itzuteilen , und zw ar die a lte  u n d  die neue Adresse.

Die E rneuerung des A bonnem ents muß, u m 'S tö ru n g e n  ln der Zustellung zu 
permelden, s te ts  sehr rech tzeitig  se itens  der Bezieher erfolgen.

KABELWERK DUISBURG
AKTIENGESELLSCHAFT

D U IS B U R G  a m  R H E IN

Alle Arten BLEIKABEL nebst Garnituren
für Stark- und Schwachstrom

ISOLIERTE LEITUNGEN
mit Gummi, Papier und Baumwolle für alle Installatlonszwecke

ISOLIERROHRE MIT SÄMTLICHEM ZUBEHÖR 
SCHALTER - STECKDOSEN - STECKER

Aus eigener Porzellanfabrik
DREH-, STANZ- u. GIESS-PORZELLANE

nach eigenen und fremden Modellen
D a a  W o rk  h at w ie d e r  v o lle  U e fe ru n g sm ttg llo h k e lt  n a c h  a lle n  Plätscen d e s  ln- u n d  A u s lä n d e «



Hodüeishihnt
H a n d -  
b a h r -

m asch in e

| |  Elektrotechnische Zeitschrift, 1924, Heit 16.

Kogel- und Rollenlager
das vo llk om m en ste  System  für alle 

elek trotech nisch en  M aschinen

ELEKTRO “WERKZEUGBAU è
B E R L I N ' J O H A N N I / T H A L .
FLU e  P L A T Z  . EI N S  A N  © : VScMnfmler Präzisions-Kitgellager-Werke

Fichtel & Sachs A;<ft
Scliweinfuri

....... .

Rudolf KiesewetterKiesewetter

Fabrik elektrischer Meßinstrumente

Fer nspr eche r :  
22942 und 22943, 26769

(Ù r e h s tr o m  0 ,1 7 -0 0  P S .  
G le ic h s tr o m  0 ,17 - 6  P S .

C C ektrotecFLTi.ffabriH  Tk~ fflü r tte m ö e rg .

.....
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/ T R A / / E N B A H N W A C E N

Ruck  SACHE E. Z. 12.

® Dr. iiegfr. Guggenheimer A.G
NÜ RNB E RG .  OSSESSSSS

WM Registrierende Meßinstrumente p i i
 ̂ mit um laufender Trom m el oder 

a.blaufendem Papierstreifen
[852

Registrierende
c o s  <p- u. F R E Q U E N Z -Messer

B erlin  N 6 5 , Hanersir. so
A nlaufm om ent: zwei bis zweieinhalbfaeh 
Ü berlastbarkeit: nach den VerbarnNvorschflfton ?

bei Ueherlustiniff tJebe/granjr in 
asynchronen Lauf ohne Pen
delung

Kippmoment: zwei bis dreifach

Besondere  Vorteile vor kom pens ie r ten  M otoren:
N iederipannungs-G leichstrom -K olleK lo r

(Iceiu zum leuerii ut-igeiitler1 Drelistrum-Ko Jüklor) 
K eine S ch lu p fv erlu s te  
A bgabe von B lindstrom  b e i U n te rla s t 
Bei V ollast cos -p —  1

wie bei 
Asynchron 

junioren



K Ö L N E R  
M E S S E
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S C H U L P IG -1 4

H1G22

Erzeugnisse:
T rennschalter | Ö lschalter

M astscha 'ter ! O beispann.-Schutz

Hochsp annungs-Schaltanlagen

Strom- u. Spannungswandler

ELEKTRl
MOTORENi Liebetrau ftHessel

E lek triz itä ts -G ese llsch a ft 
Mannheim — Industriehafen

Te'earamm-Adresse: Lihe Telefon 9098 — 91CO
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TIWAG Technische Interessen-Wahrung
Aktien-Gesellschaft

FR AN KFU RT A. H.
D r a h t a n s c h r i f t :  T iwag-Frankfurtmain * A n r u f :  Taunus 855 und 3407

Elektrisches Fernschloß „TIWAG” System „B
D. R. P. erteilt.

D as elektrische Fernschloß „TIW A G “ lost die Aufgabe; ein 
Schloß in norm aler W eise durch einen Schlüssel auf* und zuschließen 
zu können und, unabhängig von diesem  Vorgang, dasselbe Schloß 
auch aus der Ferne auf elektrischem  W ege betätigen zu können

Das Öffnen oder Schließen v o n 'T ü ren  und T oren  eines G e
bäudes erfolgt m it unserem  A pparat von einer Zentralstelle  aus, 
en tw eder auf einm al für säm tliche V erschlüsse oder für be lieb ige 
V erschlüsse unabhängig  von einander.

A n Stelle der einen Z entralstelle  können ebensogut mehrere, 
z, B. in jedem  Stockwerk eine, eingerichtet we den.

Kontrolle säm tlicher Verschlüsse erfolgt durch einen An- 
Zeigeapparat. Die Anz* ige erfolgt erst, nachdem  das betreffende 
Schloß völlig verschlossen oder aufgeschlossen w orden ist.

Ebenso zeigt der A pparat sofort an. ob eine verschlossene T ür 
durch  den pas enden Schli ssel, m it einem  N achschlüssel, D ietrich pp  
geöffnet wird.

Ist der V erschluß der betreffenden T ür pp nur unvollständig 
oder nach erfolgter Öffnung garnicht erfclgt, so zeigt dies der A pparat 
ebenfa’Is an, indem  das Z eichen „V erschlossen“ ausbleibt. Mit dem  
angebrachten  Kontrollhebel ist dann ohne w eiteres festzustellen, 
daß das T or offen steht.

E ine an dem  A p p ara t angebr chte Alarmvorrichtling kann 
nach Belieben, z. B. nachts, eingescl a : w erden. Sie tritt , dann
sofort in Funktion, sobald das Schloß „-./gesperrt wird. Die A larm 

vorrichtung kann sow ohl einm alig  als A larm signal, sow ie auch als
Daueralarm  eingestellt und betätig t w erden.

V o r t e i l e :
a) Dauernde Kontrolle säm tlicher angeschlossenen Tor- und T ür- 

verschlüsse, ohne daß der W ächter, P ortier pp  seinen Platz zu 
verlassen braucht. Besonders w ich t’g bei ausgedehnten  
BaulichKeiten, FabriRen, in Gärten stehenden Land
häusern (Kontrolle der G artentüren  vom H ause pp.).

b) Selbständiges Anzeigen für jede einzelne T ür, ob sie sich in 
geöffnetem  oder verschlossenem  Z ustande  befindet.

c ) Be ondererAiar®,sobald ein Schloß aufzusperren versucht wird.
d) D ie M öglichkeit, angem e'de te  P  rsonen durch beliebig w eit von 

der Zentralstelle  entfernt liegende Tor Verschlüsse ein- und aus- 
zu’assen, sow ie nach dem  Passieren das T o r w ieder zu ver
schließen (N ächtliches E inlassen von T elegraphenboten  p p  o

e) Größte Sicherheit für die im H ause befindlichen Werte, so* 
w ie für Eigentum und Leben der H ausinsassen.

f) Größte WichtigUeit für Ban' en, Hotels, K rankenhäuser, Sana
torien, Industriebetriebe, L andhäuser und E tagenhäuser.

g) Ganz geringer Stromverbrauch, da infolge der sinnreich 
erdachten  Konstruktion e lektrische Kraft nur in den  kurzen 
A ugenblicken der Betätigung des S ch l.sses  verbraucht wird.

Ergebnisse 
der exakten Naturwissenschaften

I. Band
IV und ■ 403 Seiten m it 35 Abbild. Lexikonform at. 1922

I n h a l t s ü b e r s i c h t :
Die Fortschritte der Astronomie im Jahre 1921. Von Dr.

R. Prager, Neubabelsberg.
Die Relativitätstheorie. Von Professor Dr. Hans Thirring,

Wien. Mit 3 Abbildungen.
Statistische Mechanik. Von Professor Dr. Paul Hertz, Gött.
Neuere Untersuch, über kritische Zustände rasch umlaufen

der Wellen. Von Prof. Dr. R. Grammel, Stufig. Mit 15 Abb.
Der Nernstsche Wärmesatz. Von Professor Dr. A. Eucken, 

Breslau. Mit 2 Abbildungen.
Wärmestrahlung. Von Professor Dr. F. Henning, Berlin-L.
Kontaktpotential, Von Prof. Dr. Alfred Coehn, Göttingen.
Chemische Kinetik. Von Prof. Dr. Max Bodenstein, Hannover.
Photochemie. Von Prof. Dr. Max Bodenstein, Hannover.
Die neuen Wandlungen der Theorie der elektrolytischen 

Dissoziation. Von O b erreg ieT ungsrat Dr. Friedrich 
Auerbach, Berlin. Mit 1 Abbildung.’

Röntgenstrahlcnspektroskopio. Von Professor Dr. M. v. Laue, 
Berlin-Zehlendorf. Mit 1 Abbildung.

; Fortschritte im Bereich der K ristallstruktur. Von Professor 
Dr. A. Johnsen, Berlin.

F ortschritte der Atom- und Spektralthcorio. Von Dr. Gregor 
Wcntzel, München. Mit 3 Abbildungen.

Stand der Theorie der Bandenspektren. Von Professor 
Dr. A. Kratzer, Münster. Mit 4 Abbildungen.

Lichtelektrische Wirkung und Fhotolumineszenz. Von Pro
fessor Dr. Peter Pringsheim, Berlin.

Das periodische System der chemischen Elemente. Von Pro
fessor Fritz Pancth, Berlin. Mit 6 Abbildungen.

12.50 G oldm ark; geb. 14 Goldmark 
3 Dollar; geb. 3.35 Dollar

D ie Bezieher d e r  p,N a tu rw issen sch a ften "  gen ießen

II Band
IV und 252 Seiten m it 38 Abbild. Lexikonformat. 1923

I n h a l t s ü b e r s i c h t :
Die Bewegungen der Fixsterne. Von Dr. J. Hopmann, Bonn.

Entwicklung und Stand der Parallaxenforschung. Von Dr. 
G. Schnauder, Potsdam.

Das Milchstraßensystem. (Mit 1 Abbildung.) Von Professor 
Dr. A. Kopff, Heidelberg.

Die Polhöhenschwankungen. (Mit 1 Abbildung.) Von Pro
fessor Dr. B. Wanach, Potsdam.

Erzeugung und Messung tiefer Temperaturen. (Mit .2 Ab
bildungen.) Von Prof. Di\ F. Henning, Berl.-Lichterfelde.

Neuere Erfahrungen über quanfenhaften Encrgicaustausch 
bei Zusammenstößen von Atomen und Molekülen. (Mit 
1 Abbildung.) Von Professor Dr. J. Franck, Göttingen.

Magnetismus und Atombau. (Mit 3 Abbildungen.) Von P ro
fessor Dr. W alter Gerlaeh, Frankfurt a. M.

Fortschritte heim Zeemaneffekt. (Mit 2 Abbildungen.) Von 
Professor Dr. Alfred Landd, Tübingen.

Über das Element 72 (Hafnium). (Mit 3 Abbildungen.) Von 
Professor Dr. F ritz Panetb, Berlin.

Kaltreckung und Verfestigung. (Mit 25 Abbildungen.) Von 
Dr. G. Masing und Dr. M. Polanyi, Berlin.

8.40 G oldm ark; geb. 9.65 Goldmark 
2 D o lla r; geb. 2.30 Dollar

a u f  d ie „E rgebniese" e inen u m  10%  erm ä ß ig ten  Vorzugspreis.

V e r l a g  v o n  J u l i u s  S p r i n g e r  in B e r l i n  W 9
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Schl cíf motare

Herbolzheimer 
E is e n E le k tr o  .Industrie A. G

H E R B O L Z H E IM  (B reisgau )

' Titania

Trockenelem ent

G roßfabrikation  v. B atterien u. E lem enten G .m .b .H .

Ständiger L ieferant der Deutschen Reichspost
Berlin S 59. Urbanstrasse 116

F e rn s p re c h e r : A m t f g a  T e leg ram m ad re sse :
M n u i-p h t- fT  77110 i F e s t a c ä l o r  Berlin

|'2U ]
für alle Schwachstromzwecke wie:

T elephon-, K lingel-, Uhren- und Fernnieldc-A nlagen, 
elektro-inedizinisehe A pparate, Spiel- und Lehrm ittel 

T r o c k e n - ,  Fü l l -  u n d  B e u t e l - E l e m e n t e  
Batterien f. Taschenlam pen, K leinbeleuchtüng 

AN ODEN-BATTERIEN für drahtlose Telephon ie

Registrierinstrumente
Voltschreibrr Waltschreiber

2i d Ampereschreiber Frequenzschreiber [539]

Ö i i i e r m a s i e
Jsolaforensfüfzen 

Telegraphen’ 
Bauzeug.

/ tu n a  //e
Leistungen u. Stromarten

•Elektrotechnische Zeitschrift, 1924, Heit 16. 17. April 1924.

Die Errichtung und der  Betrieb von Funksende- und Funkcmpfangselnrlchtungen In Deutschland sind ohno Genehmigung de r  Ftclchstclcgraphenverwaltung verboten und s tra fba r ,
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BERGMANN-ELEKTRICITOTS-WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN



X V I Flektrotechnische Zeitschrift. -1924. Heft 16. 17. April 1924.

Q r u b e n - ,  (¥ & C d b c L O t i~  

u n d  J n d u s t r i e - l b e d a r f

C t e k t r i f c f o e  C p k o m o t i u e n

C t r n ,  J u n g
H o k o m o t iu f a b r ik  Q . m , 6 . fö.

Kirdjen (Sieg)

Dreipolige ausschalt
bare Trennsicherung

e rh ö h t d ie  B e trie b s s ic h e rh e it und  
s ch ü tz t d a s B e d ie n u n g s p e rs o n a l

E. NEUMANN
H O C H S P A N N U N G S -A P P A R A T E F A B R IK  

Charlottenburg 5
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Kompensierter Drehstrommotor
(Asynchron m otor)

D. R. P. und A u slan d sp a ten te  an g em eld e t cos 5P = 1
oder Vore i lung

cos 9^=1
oder Vore i lung

Im Betriebe wirtschaftlichster Drehstrommotor!
Leistungen bis zu e in igen 1C0 PS auf An frageVon 2—12 PS ab Lager l ie fe rbar, größere

K o m p e n s i e r t e r  M otor , 40 PS, D r e h z a h l :  1500 
in t r o p f w a s s e r s i c h e r e r  A u s fü h ru n g

G eringer M ehrpre is  gegenüber normalen Motoren

LICHT- UND KRAFT-AKTIENGESELLSCHAFT, NIEDERSEDLITZ-DRESDEN

D. R, P. u, AUSLANDSPATENTE angem eldet

Kappen In feinstem Porzellan, welss, schwarz. Isolier, 
masse und Metall In jeder gewünschten Ausführung

Verlangen Sie bitte die ausführlichen Listen 1923

Weltbekannt 
sind die kittlosen Jsolatoren der

Porzellanfabrik
N EU

M e ta lik a p p e n  m it E rd u n g s v o rric h tu n g

Meuselwitz, Thüringen
FABRIK ELEKTROTECHNISCHER SPEZIALARTIKEL 
F R A N K F U R T ^  R Ö D E L H E IM
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Eisenwerk Weserhütte
A K r i e n g e s e i i s c h a t t

A b te ilu n g  fü r G itterm aste
B ad  O eyniiausen  i.Westf.

LuttringhfliusenfRhld.)
* £ R N  R u *  - l t ^ G R . 4 0 ^

A M TLE N N EP N R 4 6  1̂' GASMESSERFABRIK  - -  N N EP N R ^ O  | LUTTRINO HAUSEN

 111  !     .
Seit 2,0 Jabren in vielen 1000 Werken bewährt!

v ö n  5 0 - 1 0 0 0  P S  f ü r  K r a f i g a s e  u n d  b i l l i g s t e  T r e i b ö l e

j / j ,

K u r z e  K e n n z e i c h n u n g  : . Schuiere industrielle Betriebsmaschine 
stehender Bauart von höchster Wirtschaftlichkeit; und Zuverlässigkeit 

vorbildlich in ihrer Konstruktion und Reihen-Fertigting.

ne Mm 

/
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Für Dreh« u.WechselsYrcm

K le in s te r  D urch m esser, 
G erin g ste r R au m b ed arf, 
H öchste  U m dreh u n g szah l ohne 

teure S tahlgußausführung 
U nverw üstlich , da L ederkörper 

n u r D ruck übertragen 
G efällig e  und 
g esch lossene  
äuß ere  Form

Billigste
Kupplung
Elastisch 
Jsolierend . 
Einfach / >

J M Unith Maschinenfabriken und . IT!. T Ul III Gießereien
Heidenheim  a. d. Bz. (Wttbg.) und St. Pölten (N.-Österr.)
______________________________________________________ [743]Verlangen Sie unser Flugblatt 2 2 4 e
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FunKtagung des Verbandes Deutscher EleKtrotechniKer
am M on tag , den 28. A p r il 1924, vorm. 10 Uhr, im  Konzertsaal der staatl. aKad. Hochschule 

für MusiK zu Berlin-Charlottenburg, Fasanenstr. 1
un ter Beteiligung:

de9 Reichspostministerium s,
der V ereinigung der Hochschullehrer fü r E lektrotechnik, 
der V ereinigung der E lek trizitätsw erke, 
des V ereins deutscher Ingenieure,
des Z entralverbandes der deutschen elektrotechnischen In 

dustrie  e. V.,
der E lektro-G roßhändler- u. Exporteur-V ereinigung,
des Verbandes der deutschen Badio indus trie,
des Verbandes deutscher E lek tro-Installationsfinnen e. V.,
des Reiehsfunkverbandes,
des Verbandes der deutschen Radiohändler,
des F unkkartells.

T a g e s o r d n u n g  :
10 Uhr: E inführungsw orte des V orsitzenden des VDE D ir. Dr.-Ing. 

W e r n e r ;
Die Aufgaben des deutschen Rundfunks: S taa tssekre tär Dr.-Ing. 

B r e d  o w;
Die technischen Mittel des Rundfunks, deren augenblicklicher Stand 

und Entw icklungsm öglichkeiten (Experim entalvortrag) : 
Prof. Dr. L e i t h ä u s e r ;

Die A rbeiten des VDE über Funkanlagen und F unkgeräte : Ober
p o stra t Dr. H a  r  b i c ih;

O rganisation des am tlich zugelassenen Sendedienstes (Reichsfunk- 
V erband): Dr. E rn s t L. V o s s ;

O rganisation und Zukunft des Funkam ateurw esens (Funkkarte ll) : 
Prof. Dipl.-Ing. K u p p e l  , F ran k fu rt;

Rundfunkkonzert.
Ä n d e r u n g e n  V o r b e h a l t e n .
Am Dienstag, den 29. ApLl 1924, finden für eine beschränkte 

Zahl von ausw ärtigen Teilnehm ern Besichtigungen der Sender- 
anlagen im Voxhaus, Potsdam er S tr. 4, sowie der Senderanlagen 
in K önigswusterhausen sta tt. Anmeldungen hierzu werden recht
zeitig  an die G eschäftsstelle erbeten.

Teilnehm erkarten zum P reise von 3 M, für die VDE-Mitglieder 
zum P re ise  von 2 M, sind von der G eschäftsstelle des VDE unter 
Übersendung des Betrages (Postscheckkonto B erlin  21312) um
gehend anzufordern. V erspätete Anmeldungen können nur nach 
Maßgabe verfügbarer P lätze berücksichtigt werden.

Verband D eutscher E lektrotechniker.
Der Vorsitzende: D er G enera lsek re tär■.

Dr.-Ing. R. W  e r  n o r. P. S e h i r p.

Wahl der Stromart für Hebezeuge unter besonderer Berücksichtigung der Hafenkrane.
, Von Dipl.-Ing. II. G cttert, Mannheim.

Ü bersich t. Die Frage, welche Stromart zum Antrieb von Hebe
zeugen vorzuziehen ist, ist schon verschiedentlich behandelt und unter
sucht worden. Auch in der Literatur sind wiederholt Untersuchungen 
über diese Frage veröffentlicht. Leider ist eine vollständige und ein
wandfreie Klärung der Frage, die nach allen Richtungen hin den tatsäch
lichen Verhältnissen Rechnung trägt, noch nicht vorhanden. Die nach
folgenden Ausführungen sollen, ohne Anspruch auf eine restlose Be
handlung der Frage erheben zu wollen, dazu beitragen, eine weitere 
Klärung zu bringen.

W enn m an sich darüber k la r  werden will, welche S trom art 
im einzelnen F all oder prinzipiell1 zum A ntrieb von Hebezeugen 
den V orzug verdient., sp. muß man einmal die steucm ngstochnischen 
Eigenschaften der einzelnen S trom arten und Schaltungen gegen
se itig  ahw ägen und zum anderen untersuchen, bei welcher Strom
a r t  eine festgelegte Förderleistung eines Hebezeuges m it dem 
geringsten E nergieverbrauch bew ältigt werden kann.

U nter den heutigen V erhältnissen, wo m it allen Mitteln dar
nach' gestreb t werden muß, eine A nlage so w irtschaftlich als 
irgend möglich zu machen und wo infolge der chronischen Kohlen
knappheit vor allem darauf Rücksicht genommen werden muß, 
möglichst E nergie und damit Kohlen zu sparen, w ird der F rage 
des Strom verbrauchs die allergrößte Bedeutung beizumessen sein.

E s  soll in e rs te r  L in ie Aufgabe der nachfolgenden U nter
suchung sein, festzusteilen, b e i  w e l c h e r  S t r o m a r t  d e r  
E n e r g i e v e r b r a u c h  a m  g e r i n g s t e n  i s t .  Immerhin 
sollen zunächst einige Bemerkungen, auch über die steuerungs
technische S eite der F rage  nicht fehlen.

Bei E in führung  des elektrischen A ntriebes w ar die vor
herrschende S trom art der Gleichstrom. Als bestgeeigneter G leich
strommotor h a t sieh sehr bald der Hauptstrom m otor durchgesetzt, 
da er die w ertvolle E igenschaft besitzt, ähnlich wie die früher 
zum A ntrieb von Hebezeugen benützte Dampfmaschine seine 
Drehzahl entsprechend der B elastung einzustellen, d. h. leichte 
I>asten schnell, schwere Lasten langsam zu heben.

Mit der immer w eiter fortschreitenden V erbreitung des D reh
strom es tra t diese S trom art in lebhaften W ettbew erb m it dem 
älteren Gleichstrom. Der asynchrone Drehstrom m otor hat bald in 
vielen Fällen  den Gleichstrom-Hauptstrom motor zum A ntrieb von 
Hebezeugen verdrängt. Dem Asynchronmotor h afte t allerdings 
der Nachteil an, daß er hei Jeder Belastung ungefähr m it der

gleichen Drehzahl läuft, d. h. sowohl leichte wie schwere Lasten 
m it der gleichen Drehzahl hebt.

Von besonderer Bedeutung für die B eurteilung einer Hub
steuerung is t m it in erste r L inie das durch die S teuerung bedingte 
V erhalten des Motors beim Senken. D er Drehstrom-Asynchron- 
motor läß t sich bei der m eist üblichen übersynchronen Senksehal- 
lung (auch vorkürzte Scnkschaltung oder S icherheitssenkschaltung 
genannt) in  seiner D rehzahl nur in dem Bereich zwischen der

Abb. 1.

synchronen und einer etwa 80 % über der synclironen liegenden 
Drehzahl beim Senken regeln. In: diesem Bereich s te llt sich der 
Motor bezüglich se iner D rehzahl so ein, daß e r  schwere Lasten 
schnell, leichte L asten  langsam  senkt, und zwar liegen die V er
hältn isse bezüglich der Drehzahl bei d ieser Schaltung so, daß auf 
der ersten Senksteliung der S teuerw alze die höchste und au f der 
le tzten  S tellung die niederste Drehzahl bei konstanter L ast au ltr itt. 
E rw ünscht w äre das U m gekehrte (Abb. 1).

Um den Mängeln, die d ieser D rehstrom steuerung anhaften, zu 
begegnen, wurden sogenannte Gegenstrom-Senkbremsschaltungen 
durchgebildet, bei denen der Motor beim Senken im Hubsinne biri- 
geschaltet ist, jedoch m it so viel W iderstand im Läufer, daß die" 
L ast den Motor entgegen seinem eigenen Drehmoment durchzieht.
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Dadurch läß t sich die G eschw indigkeit auch zwischen Null- und der 
synchronen D rehzahl regeln (Abb. 2).

E in  anderer W eg, um diese Regelung sowohl von Null bis zur 
synchronen, wie auch m it übersynchroner Drehzahl zu erreichen, 
wurde dahingehend beschritten, zum A ntrieb des Hubwerks zwei 
Motoren zu verwenden, die m it gegenläufigem Drehmoment beim 
Senken geschaltet werden. Aus der D ifferenz der Drehmomente 
ergibt sich das resultioiendo Senk- 
moment. D iese'beiden Schaltun
gen bedingen großen Strom ver
brauch und einen verhältn is
mäßig geringen W ert des L ei
stungsfaktors.

ZOO r

SO SO 100 D rehm om ent in  % 00 60 80 D rehm om ent in  %
A bb. 2. Abb. 3

Bei Gleichstrom hat man fü r die H ubw erke neben der zuerst 
üblichen Senkbrem sschaltung (Abb. 3), bei der der Motoranker beim 
Senken über W iderstände geschlossen ist und dadurch abgebremst 
bzw. geregelt .werden kann, sogenannt« Senkkraftschaltungen dureh- 
gebildet.

Die Steuerfäliigkeit und R egelbarkeit ist durch diese Senk
kraftschaltungen gegenüber der Senkbrem sschaltung wesentlich 
verbessert. Man kann mit diesen Schaltungen Drehzahlregelungen 
bis zu etw a 50 bis 80 % über der normalen Motordre'hzalil erreichen 
(Abb.- 4).

Da, wie bereits oben ausgeführt, der Drehstrommotor beim 
Heben fü r alle Belastungen praktisch die gleiche Drehzahl hat, 
während der Gleichstromm otor sich entsprechend der Belastung

zoo

00 60 80 Drehm oment in  % 300 000 500Drehm oment in  %
A bb. r. Abb. 5.

hinsichtlich der Drehzahl einstellt, so ergibt sich, daß man, um eine 
bestimmte Förderleistung zu bekommen, die Vollast-Hubgeschwin- 
digkoit beim Gleichstromm otor niederer annehmen kann a ls  beim 
Drehstrommotor. Mit anderen W orten, man kommt bei G leich
strom m it einem kleineren Hubmotor aus als bei Drehstrom.

D er U nterschied ist bei K ranen m it Lastbaken (also ohne 
G reifer) ziemlich beträchtlich. Man kann ungefähr rechnen, daß 
der Drehstrom m otor etwa 25 bis 50%  größer sein muß als der 
Gleichstrommotor. D araus ergibt sich, daß die Anschaffungs
kosten fü r eine G leichstrom -Krananlage geringer sein  werden, als 
die fü r  eine Drehstrom-Kr-ananlage, vorausgesetzt, daß beide 
S trom arten zur Verfügung stehen.

■ Da aber heute, wie bereits oben angegeben, die V erbreitung des 
Drehstrom es eine w esentlich um fangreichere ist a ls  die des G leich
stromes, m üßte man ste ts eine besondere Umformeranlage auf- 
steilen, um zum A ntrieb der Hebezeuge Gleichstrom zur Verfügung' 
zu haben. D ies is t aber nicht erforderlich, da man in W echselstroni- 
Kollektonnotoren, Schaltung Deri, einen Kranmotor besitzt, der 
geradezu als der ideale Ivranmotor angesehen werden muß.

D er Déri-Motor besitzt, wie der Gleiehstrom-IIaupistrom- 
motor, S eriencharak leristik  (Abb. 5 u. 6 ); demzufolge w ird der 
Déri-Motor fü r eine bestimmte H ubleistung fü r die gleiche L ei
stung zu bemessen sein wie der Gleichstrommotor.

E s w ürde an  dieser S telle zu w eit führen, d ie  besonderen V or
teile dieses Motors im einzelnen w eiter auszuführen. E s sei auf 
den A ufsatz des V erfassers in der Z eitschrift „Fördertechnik und 
E rachtverkehr", Heft 5, 1923 verw iesen1).

■In dem in w irtschaftlicher H insicht genaber zu untersuchen
den Fall, wo für ein Hubwerk bei Verwendung eines D rehstrom 
m otors eine L eistung von etw a 95 PS erforderlich ist, is t bei 
Gleichstrom und E inphasenstrom  nur eine L eistung  von etwa 
75 PS notwendig.

Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, daß die V er
wendung des Deri-Motors n icht nur in ausgesprochenen Einphasen- 
nctzen in F rage kommt, sondern gleich vorte ilhaft auch in Dreh- 
strom netzen. Bei der heutigen Ausdehnung der Drehstrom netzc 
is t  eine einseitige Belastung in der Höhe, w ie s ie  fü r Krananlogen 
in F rage kommt, vollständig belanglos.

Fernerh in  is t auch noch zu berücksichtigen, daß der. L eistungs
fak tor des Deri-Motors in der Anlaufperiode bedeutend günstiger 
ist als der des Drehstrommotors.

D iese kurzen Bem erkungen mögen genügen, um darzutun, so
w eit d ie  technische Seite der F rage in B etracht kommt, daß man 
K rane im Anschluß an Drchstrom nelze, falls m an m it dem asyn
chronen Drehstrom m otor aus steucrungsteehnischen Rücksichten

nicht auskommt, mit 
Deri-Motoren aus

rüsten w ird und eine 
Umformung in G leich
strom  ans den.beiden zu
erst genannten Gesichts
punkten nicht gerecht
fe rtig t ist.

W ie schon oben aus- 
geführt, ist aber neben 
diesen G esichtspunkten 
von ganz ausschlagge
bender Bedeutung die 
w i rtsclia Mich e Sei t e,
d. h. die F rage des Strom
verbrauchs, d ie  nun im 
folgenden näher un te r
sucht worden soll. D ie
ser Untersuchung sei 
ein Hafenkran für Stück
gutbetrieb  m it einer 
T rag k ra ft von 4 t  und 
einer Hubhöhe von 25 m 
zugrunde gelegt. Die ge

sam te stündliche Förderleistung se i 'z u  160 t angenommen. Dem
entsprechend sind 40 Spiele in der S tunde notwendig.

F ü r  die Berechnung sei folgendes K ranspiel angenommen:
15 Sekunden Beladen,
25 in Heben m it Vollast,
20 m Fahren,
15 tu Senken m it Vollast,
10 Sekunden Entladen,
15 m leer ¡Heben,
20 m Fahren,
25 m leer Senken.

D a insgesamt 40 Spiele i. d. S tunde auszuführen sind, stehl 
fü r ein K ranspiel eine ¡Zeit von 90 s zur Verfügung. Dabei sei 
noch angenommen, daß fü r das Fahren unter Berücksichtigung 
d er Tatsache, daß auch schon während des Hebens bzw. Senkens 
mit der Fahrbew egung begonnen wird, eine zusätzliche Zeit von 
9 s erforderlich ist. F ü r  das Beladen und Entladen sind insge
sam t 25 s erforderlich, so daß fü r d ie-reine Hub- und Senkbcwegung 
je  Spiel noch 56 s verfügbar sind.

F ü r das Heben und Senken seien nun folgende Geschwindig
keiten  bzw. M otordrchzahlen in B etracht gezogen:

1. D r e h s t r o m  m i t  G e g e h s l r o m - S e n k b r e i n s -  
s  c h  a l t  u n  g.

lieben m it Vollast, Norm aldrehzahl:
Senken m it Vollast, l,5fache Norm aldrehzahl;
Heben leer, 'Normaldrehzahl;
Senken leer, Normaldrehzahl.

60 80 100 120 150Drehm om ent in  ? t des norm aien
A bb. 6.

')  Ygl. a u c h  D ru c k sc h r if t N r. 874 d e r  8 iem ena-R eim ckertw erke  „E inphasen- 
W ec h se la tro m -K o lle k to rm o to ren “ bzw. .E T Z “ 1920, l i e f t  2 un d  .B B O Jlit te i lu n -  
g e n “ N r. 7, 8 un d  9 vom J a h r e  1915.
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2 .

3.

G 1 e i o h s t  r o m - S c n k k r  a  f t  s  c h a  11 u n g. 
Heben m it YolUist, Norm aldrehzahl;
Senken m it Vollast, l,5faelie Norm aldrehzahi; 
Heben leer, 2fache Norm aldrehzahl;
Senken leer, 1,Hache Normaldrehzahi.

D e r i - S c h a l t u n g .
Heben m it Voilast, Normaldrehzahi;
Senken m it Voilast, Norm aldrehzahi;
Hoben leer, 2fachc Norm aldrehzahi;
Senken leer, 2fnehe Normaldrehzahl.

15 in H e b e n  l e e r  
D r e h s t r o m  . . . . 11,5 
Gleichstrom . . . . . 7,25
Deri-Schaltung . . . .  7,5

25 m. S e n k e n  l e e r  
D r e h s t ,  r o m .  . . . 10,8 
G l e i c h s t r o m  . . . 14,45 
Deri-Schaltung . . . .  11,5

U nter Berücksichtigung dieser Geschwindigkeiten und in 
Hinsicht auf die Tatsache, daß während der Anlaufpcriode die Hub
geschwindigkeit von 0 bis zu ihrem 
Norm alwert kontinuierlich ansteigt, 
während dieser Zeit also eine m itt
lere G eschwindigkeit gleich der hal
ben normalen in Anrechnung zu 
bringen ist, sollen folgende Normal- 
Hubgeschwindigkeiten angenommen 
werden;

An dieser S te lle  muß nochmals au f die technische Seite der 
ganzen F rage zuriiekgekommen werden, um zu begründen, warum 
bei der Deri-Schaitung die Senkgeschwindigkeit bei Vollast gleich 
der Hubgeschwindigkeit bei V ollast eingesetzt i s t

D er Déri-Motor ha t die E igenschaft, daß, wenn er entgegen 
seinem eigenen Drehmoment angetrieben, in unserem F all also 
durch die L ast durehgezogen wird, G eneratorw irkung bekommt, 
d. h. E nergie ins Netz zurückliefert.1 In den K urven Abb. 7 ist dar
gestellt, in welchem Zusammenhang d ie .Ericrgicriickgn.be m it der 
Drehzahl steht. D araus ergibt sieh, daß die maximale Energie hei 
der synchronen D rehzahl auf tr i t t .  Aus diesem Grunde wurde als 
günstigster "Fall diese Drehzahl fü r das Senken der V oilast ge
wählt. Da der Déri-Motor natürlich  die V ollast auch m it höherer 
Geschwindigkeit senken kann, wobei die Energierückgabe ent
sprechend kle iner wird, so ergib t sich h ieraus ein w eiterer Vorteil 
der Deri-Schaltung, da dieselbe gestattet, im Bedarfsfälle bei glei
cher M otorleistung noch eine V erkürzung der Zeit, d ie fü r ein K ran
spiel erforderlich ist, zu ermöglichen. Bei normalem Betrieb wird 
man die volle G eneratorw irkung ausnützen und die V ollast m it 
synchroner Drehzahl senken und dam it die gleiche Förderleistung 
erzielen w ie bei den beiden übrigen in B etracht gezogenen A usfüh
rungsarten m it Gleichstrom und Drehstrom.

W enn aber in besonderen A usnahm efällen eine verstä rk te  Stei
gerung dds Ladebetriebes gewünscht wird, läß t sich dieser in der 
W eise durchführen, daß man die B ürsten dera rt verschiebt, daß der 
Motor kein Drehmoment ausübt und infolgedessen das G etriebe 
sam t Motor von der L ast m it bedeutend erhöhter, beispielsweise 
2- bis 2,5fachcr G eschwindigkeit durchgezogen wird. W ie die

* au/gen. L etsfung  
A bb. 9-
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A bb. 8.

Bei Drehstrom-Gegenstrom -Senkbremssehaltung 90 m/min.
Bei G leichstrom -Senkkraftschaltung 72 m/min.
Bei Deri-Schaltung 75 m/min.

Dementsprechend ergeben sich, dann folgende M otorleistungen;
Drehslrom-Gegenstrom -Senkbremsschaltung 95 PS.
G leichstrom -Senkkraftschaltung 75 PS.
Deri-Schaltung 75 PS.
U nter Zugrundelegung dieser Leistungen und Hubgeschwin

digkeiten und un te r Berücksichtigung der A nlaufverhältnisse e r 
geben sich dann zur A usführung der einzelnen Bewegungen fol
gende Zeiten in Sekunden (genaue Berechnung der Zeiten siehe 
unten) :

20 HO 60 SO WO 120 1VO 160 
kW '’Abgabe in  % der Sfunden/eis tung

A bb. 10.

EnergierUckgäbe bzw. Energieaufnahm e von dem Lastmoment, 
der D rehzahl bzw. der Bürstenverstellung beeinflußt wird, zeigen 
die K urven d er Abb. 8.

F ü r die genaue Durchrechnung des Strom verbrauchs werden 
entsprechend dem festgesetzten Kranspiel bzw. der angenommenen, 
Förderleistung folgende Motoren zugrunde gelegt:

25 m H e b e n  m i t  V o l l  afs t
D r e h s t r o m .........................18,15
G le ic h s tro m .........................22,35
D eri-Schaltung . . . .  22,G

15 m S e n t e n  m i t  V o l l a s t
D r e h s t r o m ........................... 8,72
Gleichstrom . . . . .  9,76
Deri-Schaltung . . . .  14,80

D rehstrom ;

Gleichstrom:

Leistung . . . 
Drehzahl . . . 
Schwungmoment 
cos <q — . . . . 
T) -— . . . . .

95 PS 
585/m in 
26,3 kgm2 

0,72 
0,9;

r  L eistung . . .  75 PS
Drehzahl . . . 615/min 
Schwungmoment 14 kgm2 
r , = ........................ 0,84;
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Einpha'senstrom: Leistung . . .  75 PS
Drehzahl . . . 600/min 
Schwungmoment ISO kgm2 
cos <p =  . . . . 0,85
il = .................... 0,82.

Es soll nun die genaue Berechnung für die drei angegebenen 
Schaltungen durchgeführt werden, wobeii noch angenommen wird, 
daß das Schwungmoment des G etriebes, bezogen auf die Molordreh- 
zahl, m it 4 kgm“ einzusetzen ist.
B e r e c h n u n g  f ü r  D r e h s t r o m -  G o g c n s t r o i j i - S e n k -  

b r e m s s c h a l t u n g .
I. H e b e n d e r  V o  11 a  s t.

Um die volle L as t im B eharrungszustand zu heben, is t an der 
Motorwelle ein Drehmoment aufzubringen, das sich wie folgt e r
rechnet :

Q. u . 3 0  
6 0 - - t .n . i ) niech.

Das Drehmoment fü r die Beschleunigung der L as t ist:

u  -  Q v i
D‘ ~  4r/<Oa « .3 0 n medl. •

Bei einer A nlaßzeit von i0 =  3 s  erg ib t sich
M d l =  5,85 mkg.

D as Drehmoment zur Beschleunigung des Ankers is t :
G D - it n

M d , =  115 mkg.

M d „ =  16,1 mkg.

: 2,25 m

4 0  - 30 T|meoh.
D as Drehmoment für die Beschleunigung des G etriebes ist:

M d g — 2,45 mkg.

Zusammen ha t also der Motor während des Anlaufes ein D reh
moment aufzubringen in Höhe von:

M D -  M Dl +  M d a +  M Dg +  M o n - 139,4 mkg, *

das heiß t, das m ittlere Anlaufmomcnt des Motors is t das l,25fache 
gegenüber dom Normalmoment.

Der Energieverbrauch errechnet sich dann aus dem Drehmoment 
nach der Form el:

, l =  - > ^ r ^ = 2 9 6  kWs.
30.1000 V o i.

W ährend der Anlaßzoit ta =  3 s leg t die L ast den W eg

-  1 _9 0 - l  
'9° ~  2 • ' 60

zurück, so daß im B eharrungszustand noch ein W eg 
sn — 25 —2,25 =  22,75 m

zurückzulegen ist.
H ierfür is t  eine Z eit von:

, 60.22,75 . . . . . .
tn  =  -QQ | =  1 0 ,1 0  S

erforderlich. D er Energieverbrauch für das Heben der L ast im 
Bcharrungszustand is t dann:

A n -1 1 6 2  kWs,
insgesamt ergibt sich also fü r  das Heben der Vollast ein E nerg ie
verbrauch von A  — 296 +  1162 =  1458 kW s.

II. S e n k e n ,  d e r  V o l l a s t .
W enn die Vollast mit 150 % der norm alen G eschwindigkeit ge

senkt wird, so ergibt sich bei einem Drehmoment von 100.0,85“ 
=  72,25 % =  83,5 mkg, nach Abb. 9 eine Leistungsaufnahm e von 
82 % entsprechend 57,4 kW.

Auf der entsprechenden K ontrollerstellung ergibt sich aus den 
K urven für den S tills tand  des ¡Motors ein  Drehmoment von 28 %. 

D as m ittlere Anlaufdrehmoment is t also:
28 +  72,25 

2
Bei diesem Drehmoment is t die Leistungsaufnahm e 56 % =  39,2 kW.

Ans der Differenz des vom Motor entwickelten Drehmomentes 
und dem abw ärts ziehendem Lastmoment ergib t sich das Beschleu
nigungsmoment während des Anlassens. U nter Berücksichtigung 
der zu beschleunigenden Massen erg ib t sich die A nlaßzeit zu:

_  Q  y2 h nlecl. +  G  D °- n ~ V e c h .  +  G  D a '  * -  n -
ta -  " - a n . 4 g , 30 [Md , - M DjDOt)  ' '  , “  AS>

Entsprechend is t ,<ra =  3,04 m.
F ü r  das Abbremsen der sinkenden L ast sei eine Z eit von 1,5 s 

eingesetzt; während dieser Zeit legt die L ast noch einen W eg zu
rück von, s b —  1,6S5 m.

Im Beharrungszustand i s t  dann noch ein Wreg von sn =  15 — 
3,4 — 1,685 =  10,27.5 m zurückzulegen.

50%  des norm alen =  57,5 mkg.

H ierfür ist eine Z eit voii +  =  4,52 s erforderlich.
D er Strom verbrauch bei Senken ist dann A  == 164,5 kW s.
F ü r  das Abbremsen ist kein Energieverbrauch eingesetzt, weil 

angenommen ist, daß das Abbremsen durch dfe mechanische Bremse 
erfolgt.

I II . H e b e n d e s  l e e r e n  H a k e n s .
D as Gewicht des leeren- Hakens sei zu 200 kg angenommen. 

Um dieses G ew icht zu hoben-, ist vom Motor ein  Drehmoment au f
zubringen in Höhe von:

M d h =  5,76 mkg.
Entsprechend dem angenommenen G etriebew irkungsgrad von 85 % 
is t der V erlust im G etriebe ungefähr 15 % -des norm alen Motor- 
drehmomentes, also 0,15.115 =  17,3 mkg. E s is t w'ieder wie oben

M d a =  16,1 mkg,
M d  a =  2,45 mkg.

Das gesamte Anlaufmoment also 5,76 +  17,3 +  2,45 +  16,1 =  41,21 
mkg, während im Bcharrungszustand das Drehmoment 5,76 +  17,3 
=  23,06 mkg beträgt. D araus ergibt sieh bei ta — 3 s:
Aa =  93,4 kW s.

F erner ist sa =  2,25 m, sv =  12,75 m und die entsprechende 
Zeit tn — 8,5 s.

D araus ergib t sich dann der Energieverbrauch w ährend des 
Beharrungszustandes A n — 147,5 kW s. Insgesam t is t der Energie
verbrauch fü r Heben des leeren Hakens:

A  =  147,5 +  93,4 =  240,9 kWs.

IV. S e n k e n d e s  1 e e r  e n II a  k e n s.
Bei einer A niaßzeit von ta — 2 s ergeben sieh folgende Dreli-

3momento: F ü r die Ankerbeschleunigung 16,1. 0 =  24,15 mkg, fü r
3

dio Getriebebcschleunigung 2,45 • ■ 3,62 mkg.
Die W erte fü r  das Drehmoment zum Bewegen des G etriebes und 

das Drehmoment der durchziehenden L ast bleiben unverändert. 
W ährend des Anlaufes is t das erforderliche Drehmoment dann also: 

24,15 +  3,68 +  17,3 — 5,76 =  39,37 mkg.
Im Belm rrungszustand ist ein Drehmoment:

17,3 — 5,76 =  11,54 mkg
aufzubringen.

Dementsprechend is t der Energieverbrauch während des An
lassens A a — 60,4 kW s. W eiterhin  ist +  — 1,5 m, sn =  23,5 m und 
tn —~ lo,6o s

Es ergibt sich dann für den im Beharrungszustand zurückzulegen
den W ett ein Energieverbrauch von: A» =  120 kW s. Zusammen e r
g ib t sich dann der Energieverbrauch zu A  — 180,4 kW s.

K ür das gesam te Hubspiel is t entsprechend den vorstehenden 
Berechnungen der Energieverbrauch:

=  145S +  364,5 +  240,9 +180,4 =  '2243,8 kW s.
B e r e c h n u n g  f ü r  G l e i c h s t r o m - S e n k k r a f t 

s c h a l t u n g .
I. H e b e n  d e r  V o 11 a  s t.

Das Drehmoment zum Heben der V ollast im Beharrungszustand 
is t M d h =  88 mkg. D as Drehmoment zur Beschleunigung der L ast 
ist M di — 3,58 m kg boi ta =  3 s. 1

W eiler erg ib t sich M d ^ =  9,03 mkg und M o g =  2,57 mkg.
D as gesamte Anlaufdrehmoment ist dann:

M d  = 'M d 'i +  M Da +  M d ,  +  M d„ =  103,18 mkg,

entsprechend dem l,175fachen des normalen Drehmoments.
In  Abb. 10 is t d e r Zusammenhang zwischen. Drehmoment, 

Strom stärke, Leistungsabgabc, W irkungsgrad und D rehzahl zu
sammengestellt. Nach diesen K urven ergibt sich bei einem D reh
moment von 117,5 % die aufgenommene S trom stärke zu etw a 110 %, 
die abgegebene L eistung zu e tw a 110 % und der W irkungsgrad zu
86,5 %■ Dementsprechend ist die während der Anlaufperiode aufge
nommene L eistung: ■

1,1.55
0 865

■ =  70 kW

und boi ta — 3 s d e r Energieverbrauch A a = 2 1 0  kWs.
W ir erhalten  dann: -V =  in, •+ =  23,2 m und t-n — 19,35 s. 

Der Energieverbrauch w'ährend dbs Hebens im Beham m gszustatul 
ist dann A n — 1220 kW s. F ü r  den gesamten Hubvorgang ergibt 
sich demgemäß ein Energieverbrauch von .4=210+1220 =  1430 k Ws.

II, S e n k e n  d e r  V o 11 a  s t.
Ans Abb. 11, wo die K urven für den Zusammenhang zwischen 

Laslmoment, Drehzahl und Energieverbrauch wiedergegeben sind 
(Klöckner-Senkkraftschallung, vgl. „ETZ" 1916, S. 450), ergibt 
sich, daß bei einem Lastm om ent von 72,25 % auf der le tzten  Sehall
stellung eine D rehzahl von rd 150 % erreicht und dabei eine 
Energierückgabe von 47 %, entsprechend 29,5 kW , erz ie lt w ird;
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ferner daß das Drehmoment des Motors beim Einschaltcn etw a 20 %, 
entsprechend 17,6 mkg, und die Stroraaufnahme 65 % =  35,9 kW 
beträgt. D as Besehleunigungsmoment beim Einschalten is t dann 

: 63,5 +  1-7,6 =  81,1 mkg, das m ittlere Besehleunigungsmoment:

+  ™  =  40,55 mkg.

D araus ergibt sieh d an n :

a ~  n n . g . B Q  A f ¿m ittel

E s is t dann: sa — 1,21 m, sb =  1,35 m bei tb =  1,5 s, s}/ =  12,44 m 
und tn =  6,91. D ie gesam te Zeit zum Senken ist a lso : 

t -  1,35 + 1 ,5  +  6.97 =  9,76 s.

D as Beschleunigungsmoment während der Anlaufsperiodo soll 
kontinuierlich von 63,5 auf 0 abfallen (vgl. Abb. 12). Die Strom
aufnahme verläuft dann ebenfalls ungefähr nach einer Geraden von 
35,9 kW  Energieaufnahm e auf 25,9 kW  Stromrückgabe. Nach V er
lauf von 0,78 s, is t die Strom auf nähme und Strom rüekgabe gleich Null.

die Strom aufnahm e 49,7 % bzw. 27,4kW . D araus ergibt sich: 
An =  130 kWs.

D er G esam tverbrauch is t also:
A =  140,4 + 1 3 0  =  270/1 kWs.

IV. S e rt k e n d1 e s 1 e e r  e n H a k e n s .
Entsprechend dem aultrctendon Lastm om ent sei eine Senk- 

gesehwindigkeit von 140 % angenommen. Dementsprechend er
geben eich.unter der Annahme einer A nlaßzeit von 2 s  folgende 
Drehmomente:

AlDg =  5,75 mkg,
M o a =  19,00 mkg,
M d u =  18,5 mkg.

Das Lastm om ent bezogen auf die Motorwelle is t 4,38 mkg. D as ge
sam te im A nlauf aufzubringende Moment ist also:

19,00 +  5,75 +  IS,5 -  4,38 =  38,87 mkg,
entsprechend 34,2%.

Im B charrungszustand beträgt das Moment 
18,5 — 4,38 =  14,12 mkg,

entsprechend 16,1 %.
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Abb. 12.

Dor G esam tverbrauch während der Anlaufperiode ist also:

Aa. =  -~ .33,9.0,78 1
. 25,9 . 0,57,= 5/12 kW s.

Im B eharniügszustand ist der Energieverbrauch dann:
A n =  -  35,9.6,97 =  — 250 kW s.

D er gesamte Energieverbrauch ist also:
A  =  5,12 -  250 =  -  21LS3 kW s.

Da dieser Wert- llegativ wird, so ergibt sich h ieraus eine Strom 
rückgabe.

III.. -H o b e n  d e s  l e e r e n  I - I a k e  n s.
U nter der gleielien Annahme fü r das Ilakengewicht wie oben 

ergeben sich folgende W erte  bei der festgelegten Senkgeschwindig- 
keit:

M d  n — '1.38, mkg.
F ü r die B etätigung des G etriebes ist ein Drehmoment von:

M db =  2 .1 5 %  von 88 mkg =  26,4 mkg 

erforderlich. W eiterhin  erg ib t:

a ls o :

Insgesam t i s t  also:

M d =  5,14 mkg,
M d a =  2 . 9 ,03=  18,06 mkg.

M p  =  53,98 mkg,.
entsprechend 61,4 % aufzubringen. Im Beharrungszustand ist ein 
Drehmoment von  4,38 +  26,4 =  30,78 mkg entsprechend 24,3 % er
forderlich. Nach Abb. 10 ergibt sich bei einem  Drehmoment von
61,4 % eine Stromstärke^ von 72,5 % und e in e  abgegebene Leistung 
von 71,8 % bei einem W irkungsgrad von S6,5 %.

Die Leistungsaufnahm e ist dementsprechend -J™ -. =  83 %,
entsprechend 46,8 kW', so daß sich bei ta — 3 s  ein Energieverbrauch 
von A a =  140,4 kW s ergibt. Dann is t sa =  3,6 m, $n =  11,4 m und 
tn =  4,75 s.

Bei dem Drehmoment im Bcharrungszustand von 24,3 % erg ib t 
sich nach Abb. 10 eine S trom stärke von 33 %, eine Leistungsabgabe 
von 39 % und ein W irkungsgrad von 78,5 %. 'Dementsprechend ist

Abb. 13.

Bei 34,2 % Drehmoment ist entsprechend Abb. 10 die Strom- 
aufnahm e 51,5 %, die abgegebene L eistung 49 % und der W irkungs-

49grad' 83 %, dementsprechend die Energieaufnahm e ^gg = 5 9 %
bzw. 32,4 kW7. Im Beharrungszustand ist die aufgenommone Strom
stä rke 36 %, die abgegebene L eistung  29 % und der W irkungsgrad 
7 0 %;  also die au [genommene L eistung  41,4%, entsprechend
22,7 kW. Bei ta =  2 s  ergibt sich sa — 1,665 m, ä» =  23,325 m und 
in — 14 s.

Der gesamte Energieverbrauch ist daun:
A  =  382,8 kW s.

F ü r  das gesam te Hubspiel ist also entsprechend den vorstehenden 
Berechnungen der Energieverbrauch:

1430 — 244,88 +  270,4 +  382,8 

Age8 =  1838,32 kW s.

W’enn d ie  K rananlago an ein D rehstrom netz angcschjossen werden 
soll, also eine Umformung erforderlich ist, so sind bei Beurteilung 
des Strom verbrauchs die Umformerverluste zu  berücksichtigen.

U nter der Annahme, daß der W irkungsgrad der Umformung 
85 % beträgt, erg ib t sich ein tatsächlicher Energie verbrauch von 
2165 kW s.

B e r e c h n u n g  d e r  D e r i - S c'li a  11 u n g.
In  entsprechender W eise erfolgt nun die Durchrechnung fü r 

das Hubspiel, un ter der Annahme, daß ein Déri-Motor zum A ntrieb 
des Hubwerkes verwendet wird. E s ergib t eich auch hierüber 
folgendes:

I. H e b e n  d e r  V o l l a s t .
Zum Heben der V ollast im Bcharrungszustand is t ein D reh

moment erforderlich von:
M o m =  93,7 inkg.

D as Drehmoment zur Beschleunigung der L as t is t bei ta  = 3  s: 
M d 1 — 3,97 mkg, 

ferner ist M o a — 112,5 mkg
und M p  — 3,49 mkg.
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D as gesamte Drehmoment während des A nlaufes is t also:
93,7 +  3,97 +  112,5 -f- 3,49 =  213,66 mkg.

d. h. da9 Anlaufmomont ist das 2,28fache de9 normalen. Bei diesem 
Drehmoment is t gemäß Abh. 13 beim E inschalten die Stromaufnahme 
gleich der l,6fachen N orm alstrom stärke. Entsprechend Abb. 5 wird 
das verlangte Drehmoment bei 145 0 Bürstenversehiebung noch bei 80% 
D rehzahl erreicht, darüber h inaus b is zu 100 % D rehzahl fällt das 
Drehmoment ab. Die Bürstenverschiebung muß also derart er
folgen, um das m ittlere  Drehmoment von 228 % zu erreichen, daß 
von 0 bis zu 80 % D rehzahl ein  etwas höheres Drehmoment au ftritt.

Abb. 14.

Bei 80 % D rehzahl erg ib t sieh nach Abb. 1-1 eine aufgenommene Lei
stung von 186 %. Die m ittlere aufgenommene Leistung is t also; 
Mi*®? _  173  o/0.

D ie Strom aufnahm e in der Anlaufperiode is t also A a — 286 kWs.
‘ F en ie r is t $a = 1 ,1 8  m, sn == 23,12 m und tn — is,6 s. D araus 

ergibt sich der Energieverbrauch während des Hebens im Be
harrungszustand . zu An =  1245 kW s; zusammen erhalten  wir

-4 =  1245 +  286 =  1531 kW s.

II. S e n k e n  d e r  V o l l a s t .
Die V erhältnisse heim Senken sind wesentlich abhängig von 

dem V erlauf der Bürstenversehiebung, Um die V erhältnisse näher 
h ier zu untersuchen, w erden die einzelnen maßgebenden Daten 
graphisch im Abb. 15 zusamm engestellt, wo wiederum w ie in Abb. 8

Das gesamte Schwungmoment ergibt sich  dann zu:
GDges.- =  160 +  4 f  7,3 =  191,3 kgm« 

und das gesamte Trägheitsm om ent:

J e i s . -  =4 ,85  kgm sekl

Nach Abb. 18 ergibt sich ta =  4,85 s.
In  Abh. 17 sind dann un ter Benutzung der erm ittelten A nlaß

ze it und der K urven aus Abb. 8 die entsprechenden W erte fü r die 
Energierückgabo aufgetragen. Nach A blauf der Ä nlaßzeit beträgt 
die Energierücknahm e für Senken der Vollast mit synchroner D reh
zahl 36,5 kW.

E s ist so = 3 ,0 3  m und bei tb — 1 s , sb — 1,255 m; ferner 
s n =  10,715 m und tn =  8,95 s.

W ährend dos Abbremsens werden 'die B ürsten wiederum  ver
schoben. Der V erlauf der Bürstenversehiebung is t so angenommen, 
daß der Höchstwert der Emergierückgabe bei der Norm alleistung 
des Motors, also 55 kW, liegt.

Aus den K urven der Abb. 8 ergib t sich, daß kurz vor dem  Still
setzen noch Strom  aus dem Netz entnommen wird in Höhe von etwa 
11 kW. Durch P lanim etrieren  der Kurve, Abb. 17, ergibt sich dann 
der Energieverbrauch heim Senken zu .

3,5.16,5 , a.

20 
2

A  =  -

A  =  •

— 1,35- -8,95.36,5-
also .4 == — 414,38 kWs,
d. h. während des Senkens werden 414,38 kW s ins Netz zurück- 
geliefert.

III . L o e r  H o b e n ,  
leichen A nnahm en wie früher ergeben sich folgendeU nter den 

Drehmomente:
M D =  4,68 mkg.

Zur Betätigung des G etriebes im B eharrungszustand ist ein D reh
moment erforderlich von 2 X  0,15 X  93,7 =  28,1 mkg. W eiter ist:

M n — 6,98 mkg
e

das gesam te Moment w ährend des Anlaufes, also 264,76 mkg, ent
sprechend 282 % des norm alen Drehmomentes, angenommen is t 
wieder eine A nlaßzeit von 3 s. Dem genannten Anlaufdrehmom ent 
entspricht, beim Einschalten nach Abb. 13, eine Strom aufnahm e von 
194 %.
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die Kurven fü r den Zusammenhang -zwischen dem Lastm om ent und 
der D rehzahl bei verschiedenen. B ürstenstellungen wiedergegeben 
sind. D er V erlauf der B ürstenversehiebung is t gestrichelt einge
tragen. Zu beachten is t dabei bei dem Vergleich m it der Abb. 8, 
daß der Maßstab fiir  das Lastmoment insofern geändert ist, 
als h ier auf der Abszissenachse nicht das eigentliche tatsächliche 
Lastm om ent am K ranhaken, sondern das Moment an der Motorwelle 
aufgetragen ist. D er Motor ist beim Senken im Hubsinue einge
schaltet, jedoch werden die B ürsten  so verschoben, daß das durch
ziehende Lastmoment Überwiegt und den Motor sam t Getriebe be
schleunigt. D as Lastm om ent bezogen auf die Motorwelle ist wie
derum wie oben, entsprechend dem W irkungsgrad des Getriebes 
72,25 % des Normalmomentes.

A us Abh. 15 ergibt sich, daß, um bei diesem Drehmoment mit 
der synchronen Drehzahl zu senken, die B ürsten  etw as über 800 
zu verschieben sind. Um aus dem Beschleunigungsmoment, wie es 
sieh aus Abh. 15 ergibt und wie es aus dieser Abbildung in  Abh. 16 
übertragen  ist, d ie A nlaßzeit zu erhalten, w ird das gesamte T räg
heitsmoment von Last, Motoranker und G etriebe errechnet, und 
zwar is t das Trägheitsm om ent der L ast bezogen auf den Motor:

Nach Abb. 5 kann dieses Drehmoment bis zu 70 % D rehzahl 
beibehalten werden. D iese Drehzahl entspricht einer Stromauf- 
nahmo von 210 %. Die m ittlere Strom aufnahm e während des An- 

9 1 0 4 - 1 9 4
lauf es ist also ----- 9 —  =  202 %, entsprechend 111 kW. W eiter
ist So — 3,75 m, sn f== 41,25 m und ¿ n =  4,5 s.

Aus diesen D aten ergib t sich der Energieverbrauch während 
der A niaufperiode zu A a — 333 kWs.

Im B eharrungszustand ist ein Drehmoment von:
28,1 +  4,6S= 32,78 mkg

entsprechend 35 % bei 105° B ürstenversehiebung erforderlich. Die 
entsprechende Strom aufnahm e is t 40 % d er Norm alleistung. Dem
gemäß ergibt sich für den im B eharrungszustand zurückzulegenden 
W eg ein Energieverbrauch von An  =  99 kW s.

Insgesam t is t also zum Heben des leeren Hakens ein E nergie
verbrauch von A  — 432 kW s notwendig.

IV. S e n k e n  d e s  l e e r e n  H a k e n s .
U nter den gleichen Annahmen wio früher und bei einer Anlaß- 

zeit von 2 s sind folgende Drehmomente notwendig: Zur Be-
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tütigiuig des G etriebes 28,1 mkg, zur Beschleunigung des Ankers 
:~ ''9 — — 337 mkg. Z ur Beschleunigung des Getriebes:

M,D„ ■ 6,98. 10,45 mkg3
y  2

Dem G ew icht des leeren H akens entspricht ein Moment von:
M n — 4,68 mkg.n

Im A nlauf is t also ein Drehmoment erforderlich von 28,1 +  337 
+  10,45 — 4,68 =  370,87 mkg, entsprechend 395 %. Die m ittlere 
Strom aufnahme möge der bei ixi 50 % der normalen Drehzahl auf- 
trefenden entsprechen; es sind dies 200% . Demgemäß ist der 
Energieverbrauch in der Anlaufperiode — 220 kAVs. Dann ist 
-V =  2,5 in, S n  =  22,5 m und tn =  9 s.

Im Bcharrungszustand ist ein Drehmoment von 28,1—-4,68 
=  23,42 mkg, entsprechend 25 %, erforderlich.

Die Leistungsaufnahm e dabei is t 30 % =  16,5 kW. D araus 
erg ib t sich A n=  148 kW  und der Energieverbrauch A  — 368,5 kW s. 
F ü r das gesamte Hubspiel ergibt sich dann: Mges. =  1917,12 kW s. 

A ls Endergebnis der Rechnung erhalten  w ir nun folgendes: 
S t r o m v e r b r a u c h .

S c h a l t u n  b:
Hehen

mit
Yollast

Senken
mit

Vollast
lieben

leer
Senken

leer Insgesamt

D rehstrom - G egenstrom :
Senkbrem sschaltung . 1458 164,5 240,9 180,4 2243,S kW s

■Gleichstrom:
S en k k ra ftsch a ltu n g . 1430 — 244,SS 270,4 382,8 1838,32 k W s2)

D erisch a ltu n g  . . . . 1531 — 414,38 432 368,5 1917,12 kW s

D araus erg ib t sich die Ü berlegenheit der Dcri-Sehaltung auch 
bezüglich des Strom verbrauchs gegenüber den beiden anderen ge
nann ten  Schaltungen.

An dieser Stelle sei auch nochmals kurz auf die Drehstrom-Zwei
m otorenschaltung verwiesen. Bezüglich des Strom verbrauchs beim 
Senken ist die Schaltung m it zwei Hubmotoren günstiger als die 
mit einem  Motor bei Gegenstrom-Senkbremsschaltung. Man kann 
dam it rechnen, daß der Strom verbrauch beim Senken ungefähr halb 
so groß ist w ie bei dieser Schaltung.

Es seien  nun noch einige G esichtspunkte kurz erläu tert, die 
bezüglich des Strom verbrauchs der verschiedenen Schaltungen von 
E in fluß  sind. Um zunächst bei dem K ran fü r S tückgutbetrjeb, wie 
er bisher betrachtet wurde, zu bleiben, muß noch erw ähnt werden, 
daß infolge der Tatsache, daß beim Stückgutbetrieb m eist nicht mit 
V ollast gearbeite t w ird, die L eistungsfähigkeit des K ranes beim 
Gleichstrom- und D eri-A ntrieb noch bedeutend erhöht werden 
kann, und zw ar fü r beide K rane ungefähr im gleichen Maße. Der 
G rund hierfür liegt w ieder in der Tatsache, daß bei kleineren Be
lastungen der Motor eine höhere D rehzahl annimmt, .Das V er
hältn is  des Strom verbrauchs fü r die GleicbstTom senkkraftschaltung 
und fü r die Deri-Schaitung zueinander w ird sich hierdurch nicht 
wesentlich verschieben; w ährend andererseits beide Schaltungen 
gegenüber der Drehstromgegenstrom-Senkbremsschaltung ge
winnen.

Von Einfluß für den einzelnen F all is t w eiterhin  die Hubhöhe, 
oder anders ausgedriiekt, das V erhältn is zwischen der A nlaufzeit 
und der Zeit für Bewegung der L ast im Beharrungszustand. Je  
größer die Hubhöhe ist, desto günstiger wird der Strom verbrauch

*) F a lls  U m fo rm u n g  e rfo rd e r lic h , is t  d ie se r B e tra g  2165 kW».

der G leichstrom senkkraft oder Deri-Schaltung, weil einerseits dann 
die Beschleunigungsveriuste prozentual m ehr zurücktreten  und 
anderseits die Strom rüekgewinnung beim Senken von prozentual 
größerem E influß wird.

W enn es sich nun  nicht um einen K ran für S tückgutbetrieb, 
sondern f ü r ' G reifer betrieb handelt, so verschieben sich die V er
hältnisse insofern etwas, als der Leislungsunterschied zwischen 
dem Drehstrommotor einerseits und dem Gleichstrom- bzw. D eri-. 
Motor andererseits k leiner wird, und zw ar deshalb, weil auch beim 
Heben des unbelasteten G reifers immer noch das Groifergewicht 
selbst, durchschnittlich also die halbe G esam tlast ste ts vor
handen ist.

Der Unterschied der Leistungen! des Gleichstrom- und Deri- 
Motors bei Stückgut- und G reiferbetrieb  w ird allerdings nicht sehr 
groß sein, immerhin wird der Motor im letzten  F alle etwas größer 
werden müssen. Auf der anderen Seite ist aber auch zu beachten,, 
daß bezüglich des S trom verbrauchs die D eri-Ausrü^tung bei 
G reiferbetrieb noch günstiger wird, da der leere G reifer genügt, 
um den Motor und das Getriebe durchzuziehen, so daß also beim 
Senken des leeren G eschirrs • ebenfalls Strom rüekgewinnung zu 
verzeichnen ist, und zw ar beträgt dieselbe rd 25 % der Normal- 
loistung.

Zu erwähnen ist auch noch die sogenannte mechanische Senk- 
schaltung, bei der der G reifer stromlos gesenkt w ird. Bei dieser 
Schaltung, die allerdings wohl nicht über Leistungen von 75 bis 
80 PS hinaus angewendet werden dürfte," kann das Senken mit 
erhöhter Geschwindigkeit erfolgen, so daß die Motorleistung 
reduziert werden kann, um eine bestimm te Förderleistung zu 
erhalten. Beim Senken wird zw ar kein  Strom verbraucht, aber 
auch nicht, zurückgewonnen. Auch aus diesen Tatsachen geht 
wiederum hervor, daß der Déri-Motor günstiger ist.

Zusaminenfassend kann nun folgendes gesagt werden: Ein 
V ergleich zwischen einer Drehstrom-Gegenstromsenkbromssehal- 
tung, einer G leichstrom -Senkkraftschaltung und einer Deri-Schal
tung fü r S tückgut und G reiferbetrieb  füh rt zu  dem Resultat, daß 
in allen  Fällen die Deri-Schaltung bezüglich des S trom verbrauchs 
die günstigsten Ergebnisse liefert, D a diese Schaltung auch in 
technischer Hinsicht den beiden übrigen Schaltungen zun) min-, 
dosten gleichw ertig  ist, wenn man nicht sogar sagen muß, daß sie 
vor allem der Gegenstrom senkbrem sschaltung gegenüber nicht 
unerhebliche Vorzüge besitzt, so muß die Deri-Schaltung als beste 
Ilubschaltung bezeichnet werden. "Wo Gleichstrom vorhanden ist, 
w ird man selbstverständlich bei der G leichstrom -Senkkraftschal
tung bleiben. A uf keinen F all aber ist es gerechtfertig t, K rane im 
Anschluß an  ein D rehstrom netz so zu betreiben, daß man D reh
strom zunächst in Gleichstrom  umformt und fü r das Hubwerk des 
K ranes eine G leichstrom -Senkkraftschaltung verwendet, wobei 
auch noch die erhöhten Anlage- und Bedienungskosten in B etracht 
zu ziehen sind. Vielmehr is t fü r derartige F älle  die sowohl aus 
technischen, w ie aus w irtschaftlichen Gründen in  erster L in ie in 
F rage kommende Schaltung die Deri-Schaltung. Neuerdings wird 
diese Tatsache immer mehr erkannt. Nachdem man anfangs nur im 
Anschluß an ausgesprochene E inphasennetze Krane m it Dcri- 
Motoren betrieben hat und hier die denkbar besten E rgiftnisse 
erz ielte  (vgl. Osthafen F rankfurt) ', is t man nun dazu übergegangen, 
auch im A nschluß-an D rehslrom netze K rane m it Dcri-Moloren zu 
betreiben.

So verwendet man u. a. fü r den Ausbau der Ivrauanlagen eines 
großen deutschen Seehafens im Anschluß an ein Drohstromneiz Deri- 
Motoren, und es wäre sowohl im In teresse dos F ortschrittes der 
Hebezeugtechnik wie auch im allgemeinen w irtschaftlichen In
teresse zu wünschen, daß sich die Erkenntnis der V orteile dieser 
Motoren gerade fü r K ranbetriebe immer m ehr Bahn bricht.

Internationales Fernsprechwesen.
Ein englisches Urteil über die deutschen Vorschläge. Die neue Pariser Tagung europäischer Fernsprechtechniker.

„The E loctrician" g ib t in seinem H eft vom 7. I II . einen Ab
druck der w esentlichen Teile des in den H elten 37 und 38, Ja h r
gang 1923, der „ETZ" veröffentlichten V ortrages von Dr.-Ing. 
G r a  o m e r  über das Europäische Fernkabelnetz. E r knüpft daran 
in einem L eitaufsatz vom englischen S tandpunkt Betrachtungen, 
die w ir nachstehend vollständig wiedergeben:

„Es ist ein beschämender, wenn auch philosophischer Gedanke, 
daß eine vollendete T at m ehr A nerkennung findet als die Arbeit, 
die dazu geführt hat. Dem Erfolge der Iiundfunkversuebe zwi
schen unserem  Lande und A m erika is t in den Tageszeitungen ein
b reiter Raum gewidmet worden, aber wenig ist von der 
P ion ierarbe it gesagt worden, die diesen E rfolg möglich machte, 
und noch weniger von ih rer möglichen A usw irkung in soziolo
gischer H insicht. Es würde — w enigstens in bezug auf wissen
schaftliche UDd technische Sachen — besser sein, wenn man mehr 
W ert legte au f das, was zu machen oder zu versuchen ist, als auf 
das, was gemacht w erden ist. E ine so eingestellte öffentliche Mei
nung w äre dann eine H ilfe zu w eiterem  Vorwärtskommen, wäh
rend sie  je tz t zu oft ein H indernis ist. D ieser P unk t möge be
leuchtet werden -durch das schwierige und w ichtige Problem des

internationalen  Fernsprechwesens. In  seiner A nsprache a ls  Vor
sitzender an  den Verband d er E lektroingenieure im November 1922 
sagte H err F ran k  G i l l :  „Es besteht fü r die Ingenieure keine
Schwierigkeit, L inien zu -bauen und nach kaufm ännischen G rund
sätzen zu betreiben, die eine zufriedenstellende Sprechverständigung 
von irgendeinem Teil Europas nach jedem anderen Teil gestatten." 
Im w eiteren führte  er aus, wie E inheitlichkeit der verschiedenen 
Fernsprechsystem e durchgeführt werden könnte und welche großen 
V orteile der Allgemeinheit zugute kämen, wenn sie  zustande käme.

Bekanntlich wurde dieser Vorschlag sowohl in unserem Lande 
als auch, auf dem K ontinent m it E ifer aufgenommen, und im F rü h 
ling vorigen Jah res  berief die französische Telegraphenverw altung 
nach P aris  eine Konferenz ein, bei der- die technischen F ragen 
behandelt wurden. Aber die Konferenz w ar in zw eierlei Hinsicht 
m angelhaft: erstens ließ sie  ganz und gar die nolitischen und 
ökonomischen F ragen  außer acht, die tatsächlich die ausschlag
gebenden F ak to ren  sind, und zweitens w ar kein deutscher Ver
tre te r  anwesend. Der letzte F ehler war vielleicht, unvermeidlich; 
aber wenn man die S tellung betrachtet, die Deutschland im Fern- 
sprechwesen einnimmt, so w ar es fast-ebenso, als w ollte man ein
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Drama aufführen und den H auptdarsteller.dabei weglassen. Die 
Ansprüche Deutschlands au f A nerkennung sind sehr geschickt in 
einoin Artikel von Dr. Craemer dargelegt, der letzthin in der „E lek
trotechnischen Zeitschrift" erschienen ist, und — in etwas mehr 
populärer A rt — in einem A rtikel im „B erliner Tageblatt" vom 
1.6. Februar. W enn man Nachsicht übt m it der alldeutschen F ä r
bung, die eine unvermeidliche Begleiterscheinung zu sein scheint 
von allem, w as aus Deutschland1 kerrührt, so führen d iese A rtikel 
gewiß eine w ertvolle Reihe von Tatsachen vor Augen, deren W ich- 

.tigkoit bei Betrachtung dieser F rage n icht unbeachtet bleihon darf.
D er ‘A rtikel im „B erliner Tageblatt", der sich s ta rk  auf den 

des Dr. Craemer stü tzt, sag t im Anfang, daß die in -E uropa zu 
überwindenden E ntfernungen sich n icht m it denen vergleichen 
lassen, die schon in den V ereinigten S taaten  überwunden worden 
sind. Dr. Craemer glaubt, daß England, gemäß seiner geogra
phischen Lage, für den zwischenstaatlichen V erkehr wenig Be
deutung habe. D iese beiden Argum ente sind in dem Irrtum  be
gründet, daß nur Europa allein in B etracht komme. So liegen die 
D inge nicht. E ine Fernsprechverbindung zwischen unserem Lande 
und, sagen wir, Petersburg  würde nützlich sein, aber ihre W ich
tigke it würde äußerst gering sein im Vergleich zu einer Verbindung 
zwischen uns und Italien. Technisch w äre cs, wie H err Gill ge
zeigt hat, wohl möglich, von London nach Delhi zu sprechen, und 
inan muß das Problem vom Welt-, nicht vom europäischen S tand
punkt aus betrachten. Anders vorzugeheu heiß t bloß d ie  F rage 
stellen, nicht aber sie lösen. W ährend also kein Einwand gegen 
den P lan  europäischer Stammlinien, den Dr. Craemer aufstellt, e r
hoben werden kann, müssen w ir wiederholen, daß diese nur Teile 
eines viel größeren Ganzen sind und entsprechend bestim m t und 
gebaut sein müssen.

Die Stellung Deutschlands in  einem solchen Netz ist von augen
fälliger W ichtigkeit, nicht nu r w egin  seiner geographischen Lage, 
sondern wegen des hochentw ickelten Standes, den das Fernsprech- 
wesen in diesem Lande erre ich t hat. Nach Dr. Craemer liegen 
25 % der europäischen Fernsprechlinien in Deutschland, und auf 
■1000 E inw ohner entfallen 33,26 Fernsprecher. Aber wenngleich 
auch diese Zahlen n icht vernachlässigt werden sollen, so geben sie 
doch V eranlassung zu folgenden Bemerkungen: In ternationale 
L inien werden fü r den N ahverkehr in der Regel nicht benutzbar 
sein, so daß die Tatsache, daß Deutschland — wie Dr. Craemer sich 
zu zeigen bem üht — gut ausgerüstet ist, bei dem überlasteten Zu
stande: gewisser G ebietsteile eher ein Naehtoil als ein V orteil ist, 
während die Tatsache, daß eine große Zahl von Fernsprechteil
nehm ern vorhanden ist, nicht notwendig bedeutet, daß sich aus ihr 
ein hoher A nteil am W eitverkehr ergibt. D er gegenw ärtige poli
tische und w irtschaftliche Zustand D eutschlands scheint im Augen
blick nicht viel A ussicht auf einen solchen Verkehr, zu haben, und 
der B etrag möchte leicht geringer sein  als derjenige Englands, von 
dem Dr. Craemer so geringschätzig spricht,

Indern w ir deshalb hoffen, daß man Deutschlands Anspruch 
auf eine w ichtige S tellung in einer Aussprache über dieses Problem 
bald zulassen möge, ist kein Grund vorhanden, w eshalb diese 
S tellung w ichtiger sein sollte als diejenige irgendeines anderen 
Landes, W ie w ir dam als sagten, als H err G ill seinen V ortrag 
h ielt, ist der politische Teil dieser Aufgabe der w ichtigste, aber 
wir zweifeln n icht daran , daß selbst e r  bei gutem W illen und E n t
schluß gelöst werden könnte,. D er beste W eg, die Angolegenlieit 
vorw ärts zu bringen; w ürde wahrscheinlich sein, sie dem V ölker
bund zuzuweisen. Deutschland, so setzen w ir voraus, wird bald 
zu den B eratungen dieser erlauchten K örperschaft zugelassen wer
den und m ithin in  der Lage sein, seinen Anspruch sowohl in dieser 
wie in. anderen Angelegenheiten zur A nerkennung zu bringen. Es 
ist. eine Frage, der sich der Völkerbund zweckmäßig annehmen 
könnte (e r hat sich bereits mit anderen elektrischen Dingen be
faß t) , und sie w ürde dazu beitragen, seine Ideale in recht ent
schiedener W eise zu verw irklichen. Denn cs ist nicht zu leugnen, 
daß eine gleichartige und schnelle Verbindung zwischen den 
Nationen der W elt eine bessere G ew ähr fü r den F rieden ist als 
sonst irgend etwas." ____

. W ir können aus diesen Ausführungen entnehmen, daß die 
deutsche lind die englische Fachw elt in d e r Beurteilung der Fragen 
des „Internationalen Fernsprechw esens" ziemlich übereinstimmen, 
und sehen in dieser Übereinstimm ung zw eier Ilauptfaktoren gün
stige Möglichkeiten für d ie  Zusam m enarbeit aller europäischen 
Völker au f diesem Gebiete. Zn . einigen Vorbehalten, die „The 
E lectrician" macht, bedarf es indes noch der D arlegung des deut
schen Standpunktes.

„The E lectrician" meint, man müsse Nachsicht, haben m it der 
alldeutschen Färbung, die nun einmal allem anhafte, w as von 
D eutschland komme. W ir können diesen V orw urf nicht aner
kennen. Deutschland erhebt, w ie in dem V ortrag  von Dr. Craemer 
k lar ausgesprochen ist, keine Ansprüche, sondern sieht sieh vor 
eine Aufgabe gestellt, die ihm seine geographische Lage und die 
Entw icklung seines W irtschaftslebens zuweist, und der es sich im 
In teresse des europäischen V erkehrs nicht entziehen darf. D er 
alleuropäische Fernsprechverkehr von W esten nach Osten und

von Norden nach Süden kann bei verständiger P lanung der L inien 
seinen W eg nur über deutsches G ebiet nehmen. D ie Langenaus- . 
dehnung Deutschlands in  den verschiedenen Richtungen des D urch
gangsverkehrs ist so groß, daß fü r die Mehrzahl aller dieser V er
bindungen die H auptarbeit Deutschland zufällt. D iese A rbeit 
Deutschlands is t notwendig, wenn ein allouropäischer Fernsprech
verkehr zustande kommen soll. D am it erledigt sich.auch die Be
m erkung, in dem V ortrag  sei gesagt, England habe wenig Bedeu
tung (significance) fü r den internationalen Dienst, und Dr. Orae- 
m'er habe von England geringschätzig (slightingly) gesprochen. 
Englands Bedeutung fü r  den in ternationalen  Fernsprechverkehr ist 
unbestritten, und es kann wolil richtig sein, wie „The E lectrician" 
bem erkt, daß der englische V erkehr im in ternationalen Netz einen 
größeren Umfang annimmt als der deutsche. E ngland lieg t aber 
am Rande des internationalen Netzes, kommt infolgedessen fü r 
den D urchgangsverkehr kaum in B etracht und ha t daher viel 
w eniger Aufwendungen bei der Anlage und bei der Bew irtschaftung 
des in ternationalen Netzes zu machen als Deutschland, für das die - 
B ereitstellung betriebsfähiger Durchgangslinien eine H auptaufgabe 
bildet. Nehmen w ir die L inie London—Petersburg  als Beispiel. 
E tw a 200 km davon entfallen auf England und etwa 1500 km auf 
Deutschland. E s handelt sich also nicht um eine H erabsetzung 
Englands, sondern lediglich um eine G egenüberstellung der Anteile 
der verschiedenen Länder an der gemeinsamen Aufgabe.

! W eiter bem erkt „The Electrician", die deutsche Auffassung 
hä tte  den Mangel, daß sie die F ragen  des in ternationalen F ern 
sprechverkehrs lediglich vom europäischen und nicht vom Welt.- 
standpunkt behandele. Infolgedessen w ürden die Fragen nur an 
geschnitten und n ich t gelöst. Die deutscherseits vorgesclilageneh 
europäischen Fernsprechlinien könnten deshalb nur als Teil eines 
viel größeren W eltnetzes behandelt und m üßten dementsprechend 
eingerichtet werden. W ir können nur sagen, daß dieser erw eiterte  
H orizont uns durchaus nicht fremd ist. W ie stellt es aber m it den 
praktischen Möglichkeiten? I s t  es nicht notwendig, zunächst den 
ersten  Schnitt zu tun und dann den zw eiten usw. folgen zu lassen? 
Muß nicht erst der europäische Osten fü r  den Fernsprechverkehr 
aufgeschlossen werden, ehe man daran denken kann, auch nach 
Asien hinüberzugreifen? Daß w ir in Deutschland auch an  solche 
w eitgesteckten Ziele denken, zeigt der Hinweis auf die indoeuro
päische Telegraphenlinie in Dr. Craemers V ortrag. Selbstver
ständlich besteht kein Bedenken, in ähnlicher W eise auch eine 
Fernsprechlinie London—Delhi quer durch Deutschland, Rußland 
und V orderasien nach Indien zu führen, wenn England dafü r d ie  
Geldm ittel aufbringen und den D ienst in den östlichen Gebieten 
sicherstellen kann. Das deutsche Netz ist dafür bereit und bietet 
dieselben technischen Möglichkeiten, wie sie etwa in den V ereinig
ten  S taaten fü r den Ü berlandverkehr bestehen.

„The E lectrician" m eint zum Schluß, die Lösung aller dieser 
F ragen  würde am besten dem Völkerbund übertragen, der sieh be
reits m it anderen elektrischen F ragen  beschäftige. Damit is t wohl 
die Ü bereinkunft über die D urehleituug elektrischer A rbeit ge
meint, über die im Heft 14 v. 1924 der „ETZ" berichtet ist. Diese 
Angelegenheiten lassen sicli mit der schwierigen F rag e  eines all- 
europäischen öder gar eines W cltfernsprechnotzes aber sicher nicht 
vergleichen. Ob und wann Deutschland dem Völkerbund beitreten  
kann, werden die P olitiker' entscheiden müssen. Sollen w ir w arten , 
b is diese Entscheidung gefallen ist und* bis die nötigen O rganisa
tionen geschaffen sind? D arauf können w ir uns bei dieser drin
genden V erkehrsaufgabe nicht einlassen. W as zunächst herbei- 
geführt werden muß und, ohne einer späteren Regelung der politischen 
F ragen vorzugreifen, auch herbeigeführt werden kann, is t  ers tens  
eine V erständigung über die technischen Regeln, nach denen in te r
nationale Fem sprechlinien des W eitverkehrs zu bauen sind, und 
zweitens die A ufstellung eines P lanes über die w ichtigsten curo- • 
päischen Fernsprechwege, die zunächst geschaffen werden müssen.

Diese beiden F ragen werden den H auptgegenstand der Be
ratungen auf der bevorstehenden neuen T a g u n g  e u r o 
p ä i s c h e r  F e r n  s p r e c h t e c h n i k e r  E n d e  A p r i l  i n  
P a r i s  bilden. D a diesmal im Gegensatz zu der Vorkonferenz 
vom März 1923, bei der die W eslstaaten  un ter sieh geblieben w aren, 
alle europäischen Länder, auch Deutschland, vertre ten  sein werden, 
sind die Vorbedingungen für ein ersprießlicheres Arbeiten, a ls  cs 
auf der Vorkonferenz möglich war, gegeben. Die sachliche Beur
teilung der U nerläßlichkeit deutscher M itarbeit an den Fragen des 
in ternationalen  Fernsprechverkehrs, w ie sie uns, abgesehen von 
den erwähnten M ißverständnissen, in der Veröffentlichung des 
,/E lectrician" entgegentritt, läß t hoffen, daß bei dieser Tagung 
a lle  Länder, auch Deutschland, zu  ihrem Recht kommen, und daß 
die Hindernisse, die nam entlich im besetzten deutschen W esten der 
D urchführung in ternationaler L inien noch entgegcnsteKen, endlich 
fallen worden. Dann wird, nam entlich mit H ilfe der fertigen 
Teile des innerdeutschen Kabelnetzes, ein aussichtsvoller Anfang 
zur Schaffung zwischenstaatlicher Fem sprechw cge gemacht wer
den können. Die. bestimmt zu erw artende Entw icklung des V er
kehrs w ird dafür sorgen, daß bald in allen Ländern ein gesunder 
W ettbew erb einsetzt und so das zwischenstaatliche Netz immer 
w eiter ausgebaut wird.



P reß te i/e  in  jeden  
A u s fü h ru n g , m it u . o h n e  
eingepreßten M etd i/te i/en

Aus bestem Jso lie rm a te ria l 
den Verbands - l/o rs  c h rifte n  
entsprechend. Ab L a g e rr

Hochwertiges Jso/ationsmaterial 
fü r Hochspannungs Apparate. 
Ho chh itze  u n d  Ö/bestän dig

BEBUjüjtg SPREMBERG

HeliosU WHai*ifi»apierl(Hlemmbreiier!,
fürJsolaf ionszwecke ff verarbeite! a ls : | | /---------------------------1\
in schwarz, nafurglanz, [ " || Griffe für \
Xeliosü el. I Haresplalien
eleganter Ausführung, 11   1 MCCKCr f. Heizapparate,

schwarz für 11 __ -  und sonstige Zw ecke

NormalpMen f. SchaMei
und sonstige Apparate

Har es =Faconsiikke
aus Plaifen und Rohren

17. April 1924. Elektrotechnische Zeitschrift. 1024, Heft 16. X X I

482348535323482323485353232300024848238923534802020000534848535348482389482348232301485348



— —

s n a a r a s r a s r A i w a s i R 'S i

Pa Bou ve ro n G H.mmmBer 4-6mmm

B leikab el
für StarK- und Schwachstrom

D ynam odrähte
Isolierte Freileitungen

„WETTERVOGEL"
Gummischlauchleitungen besonderer Bauart 

mit „VOGELPANZER“
(D . R . G .  M . 8 3 5 6 2 8 )

InduUtionsfreie Kabel nach Vageis Bauart
p a te n t i e r t  im  In -  u n d  A u s la n d

KABELWERK VOGEL 
C'CTPENICKFERNRUF! 

CÖPENICK 310/14
TEL. ADRESSE: 
KABELVOGEL 
*  CÖPENICK *

Tragbare Jsolarionsmesser
für Bau und Überwachung elektrischer Anlagen

Verlangen Sie unsere Auszugslisre 1922und Sonderlisre56xn

WERNERWERK,SIEMENSSTADT BEI BERLIN

X X II Elektrotechnische Zeitschrift. 1924. Heft 16- 17. April 1924.

_ * r-
z/(ler

iiiffler



17. April 1924. Elektrotechnische Zeitschrift. 1924. Heit 16. 361

Abb. 2. Ausschnitt uus dem Schema. Die Anschlüsse der anderen Maschinen wiederholen sich.

Eine selbsttätige Umformeranlage.
Von P . v. d. S te iT ,  F ra n k fu rt a. M.

Ü bersich t. Es wird cino seit dem Jahre 1910 bei der Voigt & 
Haeffner A. G. in Betrieb befindliche sclbsUätigo Umfonneranlago 
beschrieben. Durch dio Einrichtung werden Umformersätzo zunächst 
von der Gleichstromseito .selbsttätig angelassen, selbsttätig auf Span
nung und Tourenzahl einreguliert und dann selbsttätig zum Netz par
allel geschaltet-.

Da je tz t vollständig-selbsttätige. Urnfonneranlagen vor allem in 
Am erika mehr und mehr E ingang finden ifnd w ahrscheinlich einmal 
e'in w ichtiges G lied in den Netzen bilden werden, scheint es ange
bracht, eino selbsttä tige S tation zu beschreiben, die bereits viele 
Ja h re  bei der V oigt & H aeffner A. G. ununterbrochen in B etrieb ist. 
Als vor ungefähr 14 Jahren  H err Obering. B e s a g  anregte, die 
Station se lbsttä tig  einzurichtcu, w ar der leitende Gedanke der, den 
selbsttätigen Teil sowreit zu entwickeln, daß die Umformer mit 
einem kleinen Um schalter in und außer T ätigkeit gesetzt werden 
konnten, denn es is t klar, daß, wenn diese Aufgabe gelöst ist, es 
keine Schw ierigkeit b ietet, m it I lilfe  von Ilelais das Zu- und Ab
sehalten von irgendwelchen Strom- oder Spannungsbediirfnissen 
abhängig zu machen, oder die Anlage an .eine K ontak tuhr anzu- 
sehließen, oder sie aus der F erne steuern  zu lassen u. dgl.

Anläßlich der V erlegung des Fabrikbotriebes der oben genann
ten Ifirm a in den Neubau H anauer L andstraße im Ja h re  1910 fand 
die erw’ähnte Anlage A ufstellung zu dem Zweck, den zu r V er
fügung stehenden 3000 V-Einphasen-W echselstrom in 240 V Gleich
strom umzuformen. Durch die Schaffung einer derartigen E in
richtung im eigenen Betrieb bot sich vor allem Gelegenheit, die 
schwierigsten A pparate der F irm a jahrelang im 'Betrieb beobachten

zu  können. F erner wollte man zeigen, daß es möglich sei, einen 
so kom plizierten Vorgang w ie das se lbsttä tige Zu- und Abschalten 
eines synchronen M otor-Generators mit S icherheit zu beherrschen

so, daß also hierzu eine eigentliche 
v  Bedienung nicht m ehr erforderlich

ist.
B etrachten w ir eine Arbeits- 

o . o . (v Periode eines Synchronmotor-Gene-
U B-jJ Tiu f-y j rators, so läß t sich dieselbe in sechs

jf Abschnitte unterteilen:
3 c 1. D as Anlassen des als Atnvurf-

motor dienenden Gleichstrom- 
G enerators,

2. das E rregen  des Synehron- 
motors,

3. das Synchronisieren,
4. das Parallelsehalten,
5. die N etzregulierung,
6. das Absclialten.

W ir werden die Beschreibung
der Anlage nun in der W eise vor
nehmen, daß w ir nicht gleich den 
ganzen V organg entwickeln, son

dern  erst die fü r jeden A bschnitt notwendigen H auptapparate 
behandeln, soweit sie  nicht an anderer Stelle bereits beschrieben 
worden sind.

¡ D a s  A n l a s s e n .  Mit Hilfe eines Schnitt ableaus wird; der 
Autom at a (Abh. 1) eingeschaltet, der m ittels eines Nebenkontaktes

A bb. 1. S ch a ltb ild .
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den selbsttätigen A nlasser b in T ä tig k eit setzt. D ieser A nlasser 
(siehe Abb. 3) ist in se iner K onstruktion außerordentlich einfach 
und h a t sich in den 13 Jahren, die er in .B etrieb  ist, als sehr brauch
bar gezeigt, Auf dem beweglichen K ontaktarm  ist eine Spule an
gebracht, welche die im Ruhezustand abgehobene K ontaktbürste 
fest auf die Kontakt,bahn drückt, Mittels eines m it dem Kontnkt-

arm  fest verbundenen Zahnsegmentes und einer periodisch w irken
den Zugspule w ird die Bürste stoßweise über die Kontakte fortbewegt. 
Das periodische Ein- und Ausschallen dieser Transportspule geschieht 
m ittels eines Relais, das in seiner Funktion am besten m it einem 
W agnerschen Hammer zu vergleichen ist, jedoch in einer Sekunde 
höchstens zweimal eine Kontaktgabe bew irkt. Im Aussehen gleicht 
das Relais einem Pendel, weshalb w ir es in der Folge m it 
dem Ñamen „Pendelrelais" bezeichnen wollen. I s t  die 
B ürste  nun ganz bis zum Ende der K ontaktbahn ge
schoben, so w ird  ein  K ontakt fü r den zweiten A utom at c 
geschlossen, der den A nlasser b überbrückt und zu 
gleicher Zeit veranlaßt, daß dieser in d ie  N ullstellung 
zurückfällt. D ies ist nötig, weil der A nlasser, der 
fü r den A nlauf berechnet ist, nicht im stande ist, den 
Dauorstrom  des G enerators zu führen.

H ierm it w äre der A nlaßvorgang eigentlich erledigt, 
doch w ürde die Maschine viel zu weit un ter der ge
wünschten Drehzahl bleiben, wenn nicht anschließend 
ein -mit. Pondclrclais und T ransportspule ausgesta tte te r 
Nobonschluß regier in T ätigkeit treten  würde, der so viel 
W ¡derstfíñd vorschalt et, daß der Umformer in die unge
fähre Nähe des Synchronismus gebracht wird. Dieser 
F eldreglcr entstand aus einem ursprünglich von Hand be
tätig ten  W iderstand, dessen H andrad jedoch an der 
H interseite Zähne erhielt, in welche die Klinke der T rans
port spule eiligreifen kann; doch ist d ie  Anordnung so ge
troffen, daß in  der Ruhestellung die Kupplung aufgehoben 
. ist,, dieses letztere bietet den V orteil, daß ohne weiteres 
zu r Hajidregelung übergegangen werden kann.

D ie  E r r e g  u n g d e s  S y i u h r o n m o t o r  s.
Beim E inechalten des Automaten c w ird ein K ontakt ge
schlossen, der das E inschalten der E rregung des Syn
chronmotors veranlaßt, worauf ein D ifferential-Kontakt- 
voltm eter w ieder mit Hilfe eines Pendelrelais und einer 
Transportspule den Feldreg ler in T ätigkeit se tzt und die Spannung 
auf die rich tige Höhe einrcgelt.

T> i e S y n c h r o n i s i e r u n g .  Zu der Zeit, als der Gedanke 
der se lbsttätigen Schaltung reifte, w aren wohl Synchronoskope 
auf dem M arkt, doch w aren es durchweg Ableseapparate, die sieh 
n icht zur K ontaktgabe eigneten. Es- mußte also zu diesem. Zweck 
eine E inrichtung erfunden werden, m it dem Erfolg, daß ein A pparat 
von großer Einfachhe.it und Robustheit entstand, der die ihm ge
stellte Aufgabe mit großer G enauigkeit ausführte. Man findet ihn 
von seinem Erfinder, Oberingenieur B e s a g ,  in der „ETZ" vom

Jah re  1912, S. 135, beschrieben; h ier se i nu r erwähnt, daß d ie  ein
zelnen beweglichen Teile des A pparates zwei A nker sind, die Kon
tak te  für die H inauf- und H erabregelung der D rehzahl tragen.

D i e  P a r a l l e l s c h a l t u n g .  Iler w ichtigste Teil in der 
Anlage is t  zweifellos die Parallelsclvaltvorrichtung, denn sie  ba t 
den richtigen Augenblick zu bestimmen, wann die beiden Maschinen

m iteinander gekuppelt werden kön
nen. H ier stand ein in der P rax is 
bereits vielfach erprobter A pparat 
z u r  Verfügung, der zum erstenmal 
in der „ETZ" vom Ja h re  1905, S. '112 
u. f., von seinem Erfinder Dr. V o - 
g e 1 s  a u  g beschrieben wurde.

In  der .Hauptsache besteht die 
V orrichtung (Abb. 5 und 6) aus 
einem parallel zu den Phasenlampen 
geschalteten, sehr g u t ausgebildcten 
Kontaktvoltm eter, dessen Gegen
k ra ft n icht konstant wie sonst, son
dern abhängig ist von der herrschen
den Netzspannung. Das Instrum ent 
schließt in  jedem K ulm inations
punkt der Summenspannung einen 
K ontakt, docli darf durch dessen 
Schließung n icht gleich eine P ar
allelschaltung horbeigefiihrt w er
den, denn in dem genannten Z eit
punkt befinden sich zw ar die Pol
räder in richtiger gegenseitiger 
Lage, doch besteht die Möglichkeit, 
daß ih re  re la tiv e  Geschwindigkeit 
zu einer stoßfreien  Kupplung noch 
viel zu groß ist. Um auch diese Ge
fahr einwandfrei zu umgehen, muß 
eine Zeitm essung eingeführt wer
den, eine Messung, die in bezug auf 
W ichtigkeit der erstcrcn nicht naeh- 
steilt. Zu diesem Zwecke s te llt ein 
Zeitrelais fest, ob der maximale 
Aussehlag des Phasenvoltm eters 
lang genug andauert, m it anderen 
W orten, es tu t das gleiche, indes 
genauer, was der Schalttafelw ärlpr 
durch Abschätzung tun würde.

Z ur V ervollständigung der E in
richtung ist die Schaltung so ge
troffen, daß, wenn das im Abschnitt 
„E rregung des Synchronmotors" 

erw ähnte D ifferentialvoltm oter ungleiche Spannung zeigt, eine 
P arallelschaltung verhü te t wird.

D a die K onstruktion eines jeden Ölschalters ein zaghaftes 
Schalten nicht erlaubt, sei erwähnt, daß ein H alte- oder Über- 
brückungsreluis dafür sorgt, daß, wenn die A pparatur eine Schal
tung eingelcitet hat, eine nachträgliche Änderung der Lage, die in

Abb. 4. V o rd e ran sich t d e r  A n lage

der kurzen Zeit des Schaltvorgangs nur unbedeutend sein kann, von 
keinem Einfluß mehr ist.

W enn die P arallelschaltung sich se lbsttä tig  vollzogen hat, muß 
der Betätigungsstrom  abgeschaltet werden, denn sollte dieses ver
säum t werden, dann würden nicht n u r sämtliche Spulen und Kon- 
takto un ter Strom bleiben, sondern bei der Abschaltung der Ma
schinen würde der Kupplungssehalter sofort w ieder einschaltem 
Um dieses zu verhindern, gehört zu einer vollständigen selbst
tätigen P arallelschaltung ein k leiner Automat, der norm al von 
Hand- eingelegt werden muß, wenn man die E inrichtung benutzen

A bb. 8. A n lag e  von do r R ü ck se ite  gesehen  (T cilansioh t),
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will, und der selbsttätig  aussch-altet, wenn die Schaltung vollzogen 
ist. In  der hier beschriebenen A nlage wird das Einlegen von Hand 
durch eine Spulenbelätigung ersetzt.

D i e  N o t z r e g c l u n g .  P arallel zur Gleiolistromdynamo 
ist eine B atterie geschaltet, die m ittels eines selbsttätigen 
Zellensehaiters eine konstante Spannung hält. Da diese B atterie 
n icht dazu bestimmt ist, Strom in das Netz zu liefern  oder umge
kehrt, sorgt ein K ontäktam perem eler in Verbindung m it einem 
Pendelrelais und1 einer T ransportspule dafür, daß der .Generator 
so geregelt wird, daß kein A usglcichstrom  fließt, und d a  die Bat- 
teriospännung konstant gehalten wird, i s t  h ierm it die Netzspannung 
gegeben. E in cos-tp-Zeiger m it K ontakten regelt die E rregung 
des Synchronmotors so ein, daß der L eistungsfaktor konstant gleich 
1 bleibt.

D i e  A b s c h a l t u n g .  Auch die Abschaltung oder,, besser 
gesagt, d ie  B ereitstellung für den neuen A nlauf geht selbsttätig  vor 
sieh. W ird  der Ölschalter abgdVclialtot, so werden gleichzeitig 
K ontakte geschlossen, durch welche beide G leichstrom schalter aus

geschaltet und außerdem die Regelungswidcrstände der beiden 
Erregungen in ih re  A nfangsstellung zuriiekgebraeht werden.

D e r  G  e s  a m t s e h a 11 v o r  g a n  g. D er einzige G riff, den 
der M aschinenwärter bei der Inbetriebnahm e d e r  Anlage zu tun 
hat, ast das Schließen eines S teuerkontaktes fü r den 1. Schalter der 
Gleichstrommaschine. Mit diesem sp ring t 'ein Vielfaebumschalt- 
rela is an (in Abb. 3 m it M  bezeichnet), das hauptsächlich den 
Zweck hat, d ie selbsttätigen Begier der Maschine, die der Reihe 
nach von den verschiedensten Steuerorganen betätig t werden, jetzt 
bis zur vollzogenen Parallelschaltung an d ie  Relais fü r D rehzahl
reglung, Synchronisierung und Spannungsregelung anzuschließon. 
Aus dem A bschnitt „Das Anlassen" kennen wir nun den Fortgang 

'des Manövers bis zu dem P unkt, wo der Nebenschlußregler des 
Gleichstrommotors eine bestimm te S tellung erreicht hat. In diesem 
Moment schallet ein H ilfsrelais den Transportm eelianism us des 
Reglers um auf die Synehronisiervorrieb.tung. D iese b ring t die 
Maschine je tzt rasch und sicher synchron. Da das D iffcrcntial- 
K onlaktvoluneter m ittlerw eile die Spannung des Synchronmotors 
auf die richtige Höhe gebracht hat, w ird die selbsttätige P arallel
schaltung, die b ere its  beim Schließen des Autom aten C in T ätigkeit 
gesetzt wurde, bald  die Gelegenheit ergreifen, zu schalten. Was 
je tz t noch zu tun übrig  bleibt, ist das Absehalten der A pparatur und 
das- Umschatten der Tran sport meehanismen der F eldrcgler auf die 
u n te r  N etzregelung genannten K ontaktapparate fü r Strom- und 
Leistungsm essung,.V orgänge, die ebenfalls von der selbsttätigen 
V orrichtung besorgt werden; Es sei bem erkt, daß bei V orhanden
sein  von m ehreren A ggregaten nur eine einzige Synchronisier- und 
ParallelsehaH vorrichlung benötigt wird, da durch Zuordnung je 
eines Yielfachumsehalters zu jedem Aggregat eine U m schaltung der 
vorerw ähnten Apparate au f die parallel zu schaltende Maschine 
ermöglicht wird.

/■

Bei dem A bsehalten schaltet der M aschinenwärter m it einem 
S teuerkontakt den Ölsehaller des Syiichronmotors aus. Nach Aus
schaltung des Ölschalters werden die Glcichstromautomaton selbst
tä tig  abgeschaltet und ebenso die Fcldrcglcr se lb sttä tig  in die Null
stellung zurückgebraclit.

E r f a h r u n g e n .  E ine 13jährige P rax is  m it d ieser E inrich
tung hat gezeigt, daß auch eine so kom plizierte se lbsttä tige Sehalt
einrichtung betriebssicher arbeiten  kann, wenn sie in allen. Teilen 
wohl durchdacht und . gut ausgeführt ist. N atürlich h a t es nam ent
lich im Anfang auch liier und  da nicht an Störungen gefehlt, und es 
mag dabei auf folgendes hingewiesen werden:

Alle A pparate müssen so gebaut sein, daß sie auch von Hand 
betätig t werden können, so daß man im Notfall wenigstens nicht 
völlig auf den selbsttätigen Betrieb angewiesen ist. Man wird 
dies auch allgem ein als eine selbstverständliche Forderung fü r 
solche se lbsttä tigen  Schalteinrichlungen bezeichnen müssen. Z ur
zeit a rb e ite t die selbsttä tige E inrich tung ' nur zum Ingangsetzen,

Schaltbild z u r  aufom. P a r a i l e l s c h a l f v o m c h iu n g. 
Neue Darstellung.

also Parallelschalten  einer Maschine, desgleichen heim Abstellen 
einer Maschine, w ährend zwischendurch der eigentliche Betrieb 
durch Handregelung ausgeübt wird. Man h a t zw ar jahrelang auch 
einen ganz selbsttätigen B etrieb geführt, der also von K ontaktvolt- 
und Loistungsm essern geregelt wurde, aber man hat diesen Teil 
der se lbsttä tigen  Betriebsregelung hei uns wieder abgestellt, weil 
er einmal einen praktischen Zweck n icht hat, da doch sowieso W ar
tung  vorhanden ist,.und dann auch, weil sich herausgestellt hat, daß 
gerade diese einfachen K ontoktinstrum ente den Anforderungen 
eines D auerbetriebes nicht völlig gewachsen waren. W ährend die 
Rolaiskontakte der kom plizierten selbsttätigen Sehalteinrichtung 
sich gu t bew ährt haben, zeigt sich bei den K ontaktiuslrum enten fü r 
D auerbetrieb  doch ein verhältnism äßig schneller Verschleiß der 
•Kontakte, und w ir sind uns darüber klar, daß gerade in bezug auf 
diese T eile  noch manches verbessert werden muß, wenn man eine 
solche selbsttätige •Sch»)teinriehlung w irklich fü r die Dauer sich 
selbst, überlassen will, überhaupt scheint -es uns immerhin zw eifel
haft, sicli den B etrieb  solcher selbsttätigen Stationen nun so zu 
denken, daß man 'sie dauernd sich selbst überläß t und einfach 
w artet, Me irgend etw as daran in d ie  Bruche geht. W ir meinen 
vielmehr, daß cs ohne eine regelmäßige sachverständige, Revision 
bei solchen Anlagen doch nicht abgehen wird. Aber wenn man z. B. 
au f eine solche selbsttätige Station jedes V ierte ljahr einmal einen 
sachverständigen Revisor entsenden würde, der die E inrichtung 
einmal planm äßig durebarbeitet, dann dürfte dies wohl genügen, um 
die E inrichtung in gutem Zustand zu erhalten.

D er H auptnachteil fü r die Relais is t Feuchtigkeit. G erade im 
A nfang der B etriebszeit machten die H ilfsrelais infolge der Feuch
tigkeit des Raumes viel Schw ierigkeiten; doch diese Schwierig
keiten wurden behoben, nachdem durch gute Lüftung dafür gesorgt 
war, daß der Raum trocken blieb.
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W ie lästig  F euchtigkeit ■werden kann, zeigte folgender F all; 
Gelegentlich einer B auarbeit s te llte  ein  klein wenig in der Nacht 
einfallendes Tropfw asser gerade den K ontak t her, d e r nötig war, 
um die Anlage in B etrieb zu setzen. Dies ging zw ar ordnungs
gemäß vor- sich, aber der D ienst tuende N achtw ächter gerie t in 
einige V erlegenheit, da er dem nächtlichen Spuk machtlos gegen
überstand.

Bei dieser wie bei anderen kom plizierten Sehaltcinriektungen 
hat eich auch w ieder gezeigt, daß die A nlage der Steuerleitungen 
nicht sorgfältig  genug überlegt werden kann. In  dieser Beziehung 
genügt die beschriebene A nlage nicht den höchsten Forderungen 
aus dem Grund, .weil an ihr natürlich im Anfang vieles verbessert 
werden mußte, und die Idee der völlig selbsttätigen Ausführung 
nicht von vornherein bei der ersten D isposition festlag. U nüber
sichtlichkeit in der F ührung  der V erbindungsleitungcn macht sich 
natürlich  dann besonders unangenehm bemerkbar, wenn es gilt, 
einen F eh ler aufzusuchen, und da die Schaltung einer solchen An
lage notgedrungen etwas verw ickelt ist, so würde jedenfalls bei der 
weiteren Anwendung solcher se lbsttä tiger Schaltanlagen von vorn
herein eine möglichst übersichtliche Leitungsanordnung festgelegt 
werden müssen.

E s ist auch schon nicht ganz leicht, sich in dem üblichen Schal
tungsplan (Abb. 2) bezüglich der Verbindungen zurechtzufinden,

wenn man schnell e iner Fehlerm öglichkeit nachgehen will. Um 
hier eine bessere übersieh t zu schaffen, wurde versucht, eine neue 
schematische D arstellung einzuführen, und es schein t angebracht, 
diese h ie r zu erwähnen, da sie zum raschen Auffinden von Fehlern 
viel beitrug. Zur E rläu terung  is t in Abb. 6 das Schaltbild einer 
se lbsttä tigen  P arallelschaltung  auf diese W eise dargestellt.

Oben und unten sind die Schienen der Stromquelle gezogen, 
während an der linken Seite die schematischen D arstellungen der 
einzelnen A pparate und R elais untereinander ungeordnet sind; Die 
S trom kreise werden jeder fü r sich aus dem Bild herausgezogen 
und von oben nach unten zwischen den Schienen eingezeichnet. So 
oft nun die A pparate oder Teile davon im P lan  eine Rolle spielen, 
so oft werden sie in der horizontalen Spalte dargestellt. W enn man 
nun den genauen Anschluß eines U nterteils wissen will, so sucht 
man in der betreffenden horizontalen Spalte nach und gew innt so
fo rt n icht nur einen Überblick über seine Lage, sondern auch über 
seine Funktion.

W ir glauben, daß d ie Scheu vor komplizierten und undurch
sichtigen Schaltbildern die E inführung  von  selbsttätigen Anlagen 
sehr erschw ert, und-es scheint empfehlenswert, die äußere Form 
der Schaltbilder so zu gestalten, daß m it ihrer H ilfe der Zu
sammenhang einer Strombahn leicht verfolgt werden kann.

Zur Frage der Knackgeräusche des Fernhörers.
(Hitteiluug aus dem Telegraplientcchnlschen Reichsamt.)

Von P o stra t Dr. Jäg er und Dr. Iflewe.

Ü bersich t. Anschließend an Ausführungen des T. D. a.D . Bähr 
wird festgestellt-, daß für die Entstehung von Knackgeriiuschen die 
W irkung des normalen Fernhörers als elektrodynamisches, membran
loses und Kondensatorgerät bedeutungslos ist. Die bei Aufladung der 
Ferhhörerwicklung über den Körper des Trägers abfließenden Lade
ströme sind so verschwindend klein, daß sie, w ie auch Versuclio 
ergeben haben, eine GcsuiullieUsschüdigung nicht verursachen können. 
Auf die Maßnahmen der R. T. V. zur Verhütung von 'Knallgeräuschcn 
wird hingowiesen.

Im Jahrgang  1923, Heft 18, S. 410 der „ETZ" bringt H err 
Telegraphendirektor a . D. B ä li r  einen A ufsatz über „Knack- 
geräusehe und statische Entladungen am Fernhörer". Angesichts 
der großen Bedeutung dieser F rage für den Fernsprechbetrieb ist 
es angezeigt, au f die A usführungen des V erfassers näher ein
zugehen. Die psychologische und medizinische Seile der F rage 
soll dabei u n e rö rte r t bleiben; h ierzu  hat neuerdings H err Prof. 
Dr. mied. E. S t i e r ,  B erlin /S te llung  genommen.

In  dem A ufsatz -werden im wesentlichen zwei F ragen  behandelt: 
E ntstehung der Knackgerausehe selbst und E n t s t e h u n g  d e r  
B e t r i e b s u n f ä l l e .  W as H err B ähr über die Knackgeräuseho 
sagt, is t im allgem einen richtig. E in Aufschlagen der Membran 
auf die Polsehuhe ist auch bei heftigem Knacken nicht notwendig. 
Nach den Laboratorium sversuehen scheint, es sogar nur in seltenen 
Fällen  einzutreten, da zur vollständigen Durchbiegung einer nicht 
verbeulten Membran bis auf d ie  Polsehuhe bei richtig eingestelltem  
F ernhörer etwa 0,2 A . erforderlich sind. Bei V ergrößerung des 
M embranabstandes nimmt die L au tstärke des Knackens nur langsam 
ab  und be träg t z. B. bei Dosenfernhörern, wenn die Hörmuschel 
abgeschraubt ist und nur lose aufliegt, noch fast 5 % des A nfangs
w ertes. N a c h  E n t f e r n u n g  d e r  M e m b r a n  s i n k t  s i e  
a b e r  a u f  10—1 b i s  10—5 d e s  W e r t e s  b e i  r i c h t i g e r  
M e m b r  a  n e i n  s t e 11 u n g (gemessen durch Vergleich m it einem 
norm alen Fernhörer und entsprechend, verringerter Ladeenergie) 
und ist auch bei stä rksten  Entladungen ohne jede Bedeutung. Die 
W irkung des norm alen F ernhörers als rein  elektrodynam isches und 
als memhranloses G erä t spielt also hinsichtlich der K nackgeräusche 
praktisch gar keine Rolle.

W ird  die Membran eines F ernhörers eingedrückt (eingebeult), 
so nimmt die L au tstä rke  der in ihm durch Induktorstrom  sowohl 
wie durch K ondensatorentladungen -erzeugten K nallgeräusche im 
allgem einen zu. Aus der Beobachtung, daß durch Vergrößerung 
des Abstandes der verbeulten Membran von den Polschuhen die 
L au tstärke auf den alten  W ert verringert werden kann, is t zu 
schließen, daß die W irkung  der E inbeulung im wesentlichen 
dieselbe ist, w ie die einer em pfindlicheren Einstellung, wenn von den 
unprüfbaren Einflüssen der in der Membran infolge Verbeulung 
erzeugten mechanischen Spannungen abgesehen wird.

Da, w ie Bähr w eiter sagt, das Knacken der Membran grund
sätzlich in d er gleichen W eise en tsteh t wie die Sprache — durch 
schnelle Bewegung der Membran, verursacht von einem die F ern 
hörerw indungen plötzlich durchfließenden Strom —, ist es nicht 
w ahrscheinlich, daß eine B eseitigung des Knackens durch Ände
rungen an Membran oder F ernhörer üblicher A usführung möglich 
ist, ohne daß gleichzeitig auch .die W iedergabe der Sprache ent
sprechend schlechter wird. W enn nach Bähr der K opffernhörer 
leistungsfähiger gemacht und etwas w eiter vom Ohr entfernt werden 
soll, so gibt er auch die Rnaekgcräusche. entsprechend stä rker

wieder. R ichtiger dürfte  der Gedanke sein, der dem kleinen Ohr- 
(Gehörgang) -Fernhörer zugrunde liegt, der olme Verschlechterung 
dor Spraehwiedsrgabe d ie  Knackgeräueche m erklich zu dämpfen 
scheint, verm utlich deswegen, weil die von der sehr kleinen 
Membran in Bewegung gesetzte Luftm enge verhältnism äßig gering 
ist gegenüber dem L uftraum  ihm Ohrinnern. D ie Bährsehe Be
obachtung an einer Membran aus weichem E iektrolyteisen ist ohne 
w eiteres k la r; E ine solche Membran kann bei „mechanischer" 
D urchbiegung m it der Hand nicht in die für ein Knacken notwendige 
schnelle Bewegung verse tz t werden, wohl aber durch eine plötzliche 
magnetische Anziehung. Das Knacken ist dabei lau ter als bei einer 
gewöhnlichen Membran, weil auch die Sprache durch einen der
artigen H örer lau ter wiedergegeben wird (vgl. B ähr Telegraphen- 
uud Fernsprechtechnik 1922, H eft 3, S. 22). Es wird dam it das 
obige U rteil über die W ahrnehm barkeit der Knackgeräuseho an 
einem leistungsfähigeren Fernhörer bestätigt.

W ährend hiernach die Anschauung Bäbrs über die Entstehung 
der Knallgeräusehe grundsätzlich das R ichtige tr ifft, beruht seine 
Auffassung d er Hörermuschel als „D ielektrikum  eines Konden
sators von gewaltigen Abmessungen" au f einer vollständigen Ver
kennung der physikalischen V erhältnisse. Die K apazität, um die 
es eich h ie r nur handeln kann, ist die K apazität der Fernhörer- 
w icklung gegen die den H örer fragende, m it E rde verbundene 
Person, oder m aßstäblich ausgedrückt, gegen eine etwa der Größe 
der Hörmuschel entsprechende geerdete leitende Fläche. Ih r  ist 
d ie K apazität der L eitung gegen E rde (bei F reile itungen  6-10—“ 
F/km  =  5400 cm/km) parallelgeschaltet.. B ähr verw echselt nun 
offenbar den Strom durchgang beim Durchschlag des D ielektrikum s 
in  einem von m ehreren parallelgeschalteten Kondensatoren m it dem 
über jeden von ihnen abfließenden Ladestrom. Über den Durch
schlag fließt die G esam tladung a lle r  Kondensatoren ab; der Lade
strom  v e rte ilt sich au f die einzelnen Kondensatoren proportional 
ih rer K apazität und kann bei der k leinen K apazität der Fernhörer
wieklungen gegen den K örper (rd 20 cm) nicht erheblich sein.

Vorweg sei bemerkt, daß die U ntersuchung der h ierher zur 
P rü fung  eingesaudlen Fernhörer, deren Benutzung zu Fornsprech- 
Betriebsunfällen geführt hat, als Ursache des U nfalles n o c h  n i e 
m a l s  einen Durchschlag der W indungen nach dem Körper ergeben 
hat. Von 32 derartigen  im Jah re  1923 untersuchten Fernhörern 
w iesen 17 eine besonders empfindliche E inste llung  auf. Die an 
deren 15 F älle ergaben überhaupt keine auffälligen W ahrnehm un
gen am Fernhörer,

Eingehende Versuche über den Ladestrom , der aus der W ick
lung eines F ernhörers über die Hörmuschel als D ielektrikum  in 
den K örper abfließen kann, sind  schon 1915 im Telegraphen-Ver- 
suchsamt ausgeführt worden. Dabei sind Fernhörerw icklungen 
zwanzigmal in der Sekunde auf eine Spannung von 1000 V gegen 
E rde gebracht und wieder entladen und diese Versuche bis zu 
15 min ausgedehnt worden, ohne daß jemals hei der den Fernhörer 
tragenden Person die leiseste Em pfindung der W irkung  eines e lek 
trischen Strom es hervorgerufen wurde. N achteilige Folgen für 
die Gesundheit sind nicht aufgetreten.

Diese Ergebnisse konnten durch neue Versuche nur bestätigt 
werden. D ie K apazität (in der Brücke m it co =  5000 gemessen) 
der W icklung gegen den menschlichen K örper beträg t etw a 20 cm, 
M etallkapsel gegen diesen etwa ebensoviel, W icklung gegen Metall
kapsel etw a 100 cm. Ballistisch ließen sieh diese K apazitäten nicht
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bestimmen, da schon bei 110 V der infolge unverm eidlicher Iso
lationsmängel abfließende A bleitungsstrom  im Galvanom eter einen 
D auerausschlag ergab, der größer w ar (2 — 3 • ICH’ A) als der zu 
erw artende ballistische Ausschlag. Aber auch dieser Strom w ar 
wesentlich k leiner als der Strom, der bei K urzschließung des G al
vanom eterkreises über den K örper durch B erührung beider Gal- 
vanometcrklemmen mit je einer Hand erhalten  wurde. D i e  b e i  
A u f l a d u n g  e i n e s  F e r n h ö r e r s  tlb 'o  r  d i e  M u s c h e l  
a b f  1 i-o ß o n d e n  L a d e -  u n d  A b l e i t u n g s s t r ö m e  s i n d  
d a n a c h  k l e i n e r  a l s  d i e  S t r ö m e ,  d i e  i m  K ö r p e r  
s e l b s t  b e i  B e r  ü h r  u n g m e t  a 11 i s c h er  G e g e n s t ä n d e  
e r z e u g t  w e r d e n  und von deren Vorhandensein der Laie 
gemeinhin nichts ahnt. Die m it dem Elektrokardiographen meß
baren Herzström e liegen, wie zum V ergleich bem erkt sei, 
zwischen 10—7 und 10—” A.

Rechnet man m it der Möglichkeit, daß die Sicherungen bei 
500 V ansprechen, so erhält man als H öchstwert der durch das 
D ielektrikum  sich ausgleichenden Energie den B etrag  von 2,5 Mil
liontel W attsekunden. Nach einer Angabe von Prof. R e i n 
h a r d t  in der „Berl. Klin. W ochenschrift" 1908, S. 1497, ertragen 
Kranke und schwächliche F rauen  ohne Schaden Entladungen vom 
lOOOfachen des vorhin genannten Betrages.

E ine von Laboratorium sversuchen unabhängige Entscheidung 
für oder gegen die Bährsche Ansicht über die E ntstehung von Be
triebsunfällen w ird möglich sein, sobald aus dem Betriebe Beob
achtungen vorliegcn über hoehspannungsgefährdete F reileitungen, 
die mit Spannungssicherungen erhöhter A nsprechspannung — etwa 
1000 V — ausgerüste t sind. Bei diesen Leitungen können die F ern 
hörerwicklungen also Spannungen his rund 1000 V  annehmen, d. h. 
dreimal m ehr als bei den üblichen Luftleerblitzableitem . Dement
sprechend größer sind die Ladeströme, so daß nach Bähr diese Maß
nahme die B etriebsunfälle vermehren m üßte, w ährend die Zahl 
der Fälle, in denen Knackgeräusche eintreten, hierdurch gerado 
verringert werden soll. U ngünstige E rfahrungen m it dieser — 
seit einiger Zeit im Bereiche der OPD. S tettin , Schwerin und Halle 
a. S. getroffenen — Schutzmaßnahme liegen bisher nicht vor.

Aus obigen A usführungen geht hervor, daß e i n e  k ö r p e r 
l i c h e  S c h ä d i g u n g  d u r c h  d e n  ü b e r  d i e  H ö r e r -  
m u s c h e l  a l s  D i e l e k t r i k u m  f l i e ß e n d e n  L a d e 
s t r o m  v ö l l i g  a u s g e s c h l o s s e n  i s t .  Auch der L ei
tungsstrom  über etwa vorhandene Isolationsm ängel kann nur bei 
schadhaftem F ernhörer eine höchstens fühlbare, aber kaum  jemals 
schädigende Größe erreichen. Die hier erö rterten  Fern?pre,’h- 
betriebsunfälle entstehen zweifellos n icht infolge eines Strom
durchgangs d u rc h . den Körper, sondern a u s s c h l i e ß l i c h  
d u r c h  d a s  K n a c k e n  d e s  F e r n h ö r e r s ,  wobei dahinge
stellt sei, ob es sich nu r um eine funktionelle Störung oder um eine

unm ittelbare Schädigung der äußerst empfindlichen O hr-Innerva
tion durch die schlagartige L ufterschütterung  handelt. F ü r die 
erneute medizinische Beurteilung dieser F rage dürften außer den 
G utachten von N ervenärzten auch die von O hrenärzten darüber 
einzuholen sein, ob durch heftige K nallgeräusche dauernde Gesund
heitsschädigungen verursacht werden können.

Die Reichstelegraphenverwaltung is t bekanntlich se it vielen 
Jahren  bemüht, die Knackgeräusche durch technische und organi
satorische Maßnahmen zu verhüten, und arbeitet auf diesem Ge
biete unausgesetzt weiter. Um größere in der Leitung auftretendo 
Energiemengen an dem F ernhörer vorbei zu leiten, werden diesem 
an den P lätzen  der Fernleitungen besondere empfindliche Span
nungssicherungen, wie F ritte r , umlaufende K ontaktsicherung, Edel
gassicherungen, als Quersicherungen nebengeschaltet. Alle diese 
Sicherungen haben aber ihre Mängel und sind nicht unter allen Um
ständen zuverlässig; ihre V erbesserung w ird dauernd angestrebt. 
Daneben laufen Versuche, die Ansprechspannung der üblichen, zum 
Schutze gegen atm osphärische Entladungen nach E rde zu geschal
teten Spannungssicherungen zu erhöhen, da Knallgeräusche nur 
beim Ansprechen dieser Elem ente entstehen können. Dam it soll 
die H äufigkeit der Geräusche verm indert werden. Andere sehr 
ernste Bem ühungen sind darauf gerichtet, ein durchaus gleich
zeitiges Ansprechen der beiden an a- und 6-Leilung liegenden 
Spannungssicherungen gegen Erde zu erreichen, so daß ein Abfließen 
der gefährlichen Energie über den F ernhörer nicht m ehr sta ttfindet. 
Fernkabel wird man künftig  ohne jode Spannungssicherung zu be
treiben versuchen, wodurch die Möglichkeit des A uftrotens von 
Knallgeräusohen überhaupt unterbunden wird, Leider ist. diese 
Maßnahme bei L uftleitungen wegen der atm osphärischen E n t
ladungen n ich t möglich.

Die Verwendung von G ehörgangfernhörorn is t oben bereits 
erw ähnt worden.

Von den organisatorischen Maßnahmen sind nam entlich die 
„L eitsätzo zum Schutze von Fernm eldeleitungen gegen die Beein
flussung durch D rehstrom leitungen" („ETZ" 1923, H eft 20, S. 468) 
anzuführen, die besondere Bau- und B etriebsvorschriften fü r Hoch
spannungsleitungen, nam entlich hinsichtlich der zu beobachtenden 
Abstände von Fernm eldeleitungen behufs V erhütung von K nall
geräuschen enthalten. Nach ähnlichen G rundsätzen w ird bei 
W echselstrombahnen verfahren.

Aus d ieser kurzen D arstellung mag ersehen werden, daß die 
R eichstelegraphenverw altung in jeder Richtung bemüht ist, das 
A uftreten  von Knallgeräuschen zu verhüten und die von der Tech
n ik  dafür gebotenen Schutzm ittel bestens auszubauen und zu ver
vollkommnen. E in übriges zu tun, liegt bei der Industrie  bzw. den 
E lek trizitätsw erken, indem diese die Bemühungen der Reichs
telegraphenverw altung nach besten K räften unterstützen.

Hitzdraht-Meßgeräte mit neuartiger Präzisions-Temperaturkompensation.
Von A rth u r S teinert, Oberingenieur der Velmag, Leipzig.

Ü bersich t. Im folgenden wird ein Hitzdraht-Meßgerät mit neu
artiger Präzisions-Temperaturkompensation (D. R. P.), welches von der 
Velmag, Vereinigte Fabriken elektrischer Meßinstrumente und Apparate 
Leipzig-Godesberg hergestellt wird, beschrieben, seine Wirkungsweise 
erläutert und bewiesen, daß mit der neuen Anordnung der Einfluß von 
Änderungen der Umgebungstemperatur in den praktisch in Betracht 
kommenden Grenzen kompensiert werden kann.

Dio W irkungsw eise der H itzdraht-, Strom- und Spannungszeiger 
besteht bekanntlich darin, daß ein D raht von seiner Stromwärme 
eine V erlängerung erfährt, welcho als Maß fü r den den D rah t durch
fließenden Strom d ie n t D ie V erlängerung wird durch eine en t
sprechende Ü bersetzung auf den Zeiger übertragen. Nun rufen 
auch Änderungen der U m gebungstem peratur Längenveränderungen 
des H itzdrahtes hervor. Im  stromlosen Zustande machen sie eich 
durch V erschiebung der N ullage des Zeigers unangenehm bem erk
bar, während hei Strom durchgang die Anzeige feh lerhaft w ird, wenn 
die Nullage n icht vor der Messung k o rrig iert wurde.

Man hat au f verschiedene W eise versucht, die E inw irkung der 
Um gebungstem peratur au f die Anzeige des Instrum entes unschäd
lich zu machen. Bekannt sind die sogenannten P la tten -u n d  D rah t
kompensationen1) ,

D ie von der Velmag durchgebildete A nordnung benutzt zur 
Tem peraturkom pensation die Krümmung eines aus zwei fest m it
einander verbundenen Metallen m it verschiedenen W ärm eaus- 
dohnungs-Koeffizienten bestehenden Stäbchens (Abb. 1).

D ie Krüm mung dieses Stäbchens S  ist von der Tem peratur, 
w’elche dasselbe jeweilig besitz t, abhängig. Es ist_ in der W eise 
bemessen und, w ie Abh. 2 zeigt, angeordnet, daß die Ausbiegung 
desselben gerade so groß ist, wie d ie  D ifferenz der Längenaus
dehnungen zwischen G rundplatte G und H itzdraht H. D ehnt sich 
also bei e iner gewissen Tem peraturerhöhung die aus Messing be
stehende G rundplatte G (« =  19 • 10—’) mehr aus als der aus Platin-

silber bestehende H itzdrah t m it einem o. =  15 • 10—’, so bleibt die 
Spannung des H itzdrahtes und som it die Zeigereinstellung unver
ändert, wenn sieh das Kompensationsstäbchen S  bei derselben Tem
peraturerhöhung ebensoviel nach innen krümmt, w ie die Mehr
ausdehnung beträgt. Die genaue Justierung  der A usbiegung des 
Kompensationsstäbchens läßt sich leicht bewerkstelligen, da die 
Länge desselben durch eine Schraube vorstellt werden kann. E s ist 
ohne w eiteres einleuchtend, daß m it dieser Anordnung eine voll
kommene Kompensation bei zumindest zwei verschiedenen Tempe
ratu ren  erreicht werden kann. Daß jedoch auch bei den zwischen- 
liegenden Tem peraturen eine praktisch völlig ausreichende Kom
pensation e in tritt, ergibt folgende Überlegung, deren Richtigkeit 
auch durch Versuche bes tä tig t ist.

'A

’! /
i

') V gl. »T echnik  d e r  e lek tr . M eß g e rä te “ 
M ünchen 1921.

Von Dr- K e in a th . O ld en h o n rg -

A bh. i.

D ie Länge eines Stahes mit dem A usdehnungskoeffizienten oti 
bei der T em peratur f ist:

^ U i + M f - y ] ,
wenn t„ die A nfangstem peratur bedeutet (Abb. 3 u. 4), Analog 
wird:

^  = 'o  [ l .+  a-i ( i - W
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Sind beide Stäbe fest m iteinander verbunden, so werden sie  bei der 
Tem peratur ¿oeinc gerade L in ie  bilden, jedoch nach der,Erw ärm ung 
um (f — 10) =  * eine Krümmung angenommen haben, welche, an- 

. genähert einem Kreisbogen •entspricht (Abb. 5).
E s wird also sein:

— k  (1 +  a i =  (<? +  h) t p ........................... ( la
b 5 = 4 ( l  +  = 4 t ) r = o . ( p .................... ......................... (1 b

Beide Gleichungen durcheinander d iv id iert gibt:
1 -j- CCj T 
1 - f  a_, t

H ieraus ergibt sich der Krüm m ungsradius zu:

g +  /n _  j  , _n_ 
Q 0 '

1 -f- ct1 X — 1 — OUT a l —  a 2
D er K rüm m ungsradius wird oo, d. h. es t r i t t  keine Krümmung 

ein, wenn cti =  a2, oder wenn t '== t0 wird, was mit der E rfahrung 
übereinstim mt.

r < -
i l t 7

A bb. 3.

Ue- %
Abb.

A bb. 5. Abb. 6.

1 8 0  — <p ctg
2 b  2- 

X  =  Q (1 —  COS tp)

X cos ¿0 (1 +  «3 V> (Ql — X,)

I «2)

Da in dem 1\ lammerausdruck (•—+  ou) x2 sehr klein -gegen —
ist, kann a 2 vernachlässigt werden. Entw ickelt man in Gl. 3 den 
cos in eine unendliche Reihe und berücksichtigt nu r das Glied m it 
der zweiten Potenz, so erhält m an:

(at — a2) t 2
¿p(f +  »2 v) («i —  “2) 1 1 2

x  ■■
2 11 (1 +  0-2 (»I — “ 2) x -

Da auch a2 v sehr klein gegen 1 wird, kann man noch einfacher 
setzen:

X  —  (1  - f  2 « j  t )  ( tt) —  tto) T . . . . . .  ( 4

Auch in  dem A usdruck (1 +  2 a2 r)  ist 2 a 2 v k lein gegen. 1, 
somit dieser Ausdruck nur wenig von t  abhängig. Berücksichtigt 
man dieses, so erg ib t sich, daß die Ausbiegung x  des Stäbchens ta t
sächlich der Tem peraturdifferenz proportional, also ebenfalls eine 
lineare Funktion derselben ist, m indestens in den praktisch in F rage 
kommenden Grenzen ± 20 0 C.

D ies besagt also, daß eine völlige Kompensation innerhalb 
dieser Grenzen möglich sein muß, wenn I0 bzw. ij entsprechend be
messen bzw. eingestellt werden.

Man is t nun auch in der Lage, aus Gl. 4 die Länge des Kompen- 
salionsstäbchens zu berechnen. Is t b — 2 -n, was zu triff t, wenn 
beide Teilstäbchen gleich« B reite haben und ln  die Länge des Ilitz- 
drahtes, also (1xg — aH) t  =  S die D ifferenz der Ausdehnung
zwischen G rundplatte und H ilzdrah t ist, so m uß1 sein: 

l 2
x  — 5 also - - -  ( a j c t o )  t  — lH (aff - a H) r ,

und wenn et* — %  a2 ; 
einfache Ausdruck:

v-fj, so  ergibt sich f ü r  die Stäbehenlängc der

-¿o =  |f.b lH-

E s is t nun -zu untersuchen, nach welchem Gesetz, die A us
biegung x  (Abb. 6) des Kom pensationsstabes verläuft, um zu ent
scheiden, in welchen Grenzen die zwischen 0 und 100° C nahezu 
linear verlaufende A usdehnung des H itzdrahtes kom pensiert werden 
kann. Denn ist die Ausbiegung x  ebenfalls eine lineare Funktion 
der Tem peraturdifferenz t ,  s o  muß eine völlige Kompensation mög
lich sein. Nach Gl. 1 b  ist:

_  ¿0 (1 ~4~ g2 T)
<p

F erner ist nach Abb. 6: 
h — Q s in  tp 

h , 180 — cp
~äT s  2

_  psin tp  _  0  sin  cp

. . ( 3

Gew isse Schw ierigkeiten bei der K onstruktion verursachte 
die Befestigung des H itzdrahtes an dom Kompensationsstäbchen, 

da die d irek te  W ärm eleitung vom Ilitzd rah t 
nach dem Stäbchen vermieden und dadurch ver
hindert werden mußte, daß eine Krümmung des 
letzteren  auch durch die Strom wärm e eintrat. 
Deswegen mußte die in Abb. 7 dargestellte Kühl
vorrichtung zwischen H itzdraht und Kompen
sationsstäbchen geschaltet werden. D er H itz
draht ist hierbei in der M itte einer dünnen 
Metallscheibe befestigt, welche am Rande durch 
einen Bügel gehalten wird, der am 'K om pen
sationsstab  an geschraubt ist. D ie W ärm e muß 
also ihren W eg über die Fläche der Scheibe, die 
eine große Kühlfläche durch B erührung m it der 
L uft bildet, nehmen. Die dadurch erz ielte  W ir
kung ist so gut, daß bei ±  100 C Tem peratur- 

änderung keine N ullpunktverstellungen eintreten.
Des w eiteren wurde angestrebt, die W ärm ekapazität der G rund

platten durch T-iönuige G estaltung derselben möglichst gering zu 
halten, um ein zeitliches Nachhinken d er Kompensationswirkung, 
wie es bei schneller verlaufenden Tem peraturänderuugen eintreten 
würd'e, möglichst zu vermeiden. F ü r eine sofort w irkende Kom
pensation wäre ja Bedingung, daß die W ärm ekapazität der G rund
p la tte  ebenso groß als die des H itzdrahtes ist, was sich praktisch 
nicht durchführen läßt.

D ie von der Velmag hergestellteu  Ilitzdreh t-Instrum ente wer
den neuerdings alle mit dieser A usgleiehsvorrichtung ausgerüstet. 
Zu erwähnen ist noch, daß diese F irm a neuerdings außer den bisher 
»»gefertig ten  Größen auch ein kleineres Instrum ent fü r Zwecke 
der Radio-Telegraphie und Elektrom edizin ebenfalls m it dieser 
Ausgleichsvorrichtung herstellt.

Die G enauigkeit dieser Instrum ente liegt völlig innerhalb der 
Grenzen, welche in den Regeln für M eßgeräte des V. d. E. vor
geschrieben sind.

Der gegenwärtige Stand der Selbstkostenbereehnung.
Von 0 . Schnlz-M elrrin.

W ährend der Z eit d er G eldentw ertung, besonders im Ja h re  1923, 
w ar e ine  richtige Selbstkostenbereehnung im Sinne einer Nachrech
nung (Nachkalkulation) der tatsächlich entstandenen Kosten kaum 
durchführbar. Theoretisch zw ar w ar die Aufgabe k la r und einfach: 
es handelte sich darum, Aufwendungen, d ie  zu verschiedenen Z e it
punkten in verschiedenw ertiger Mark (Papierm ark) gemacht' w ur
den, säm tlich auf den gleichen Nenner zu bringen, indem man sie 
in Papierm ark von bestimmtem W e rt oder in  Vorkriegsgoldm ark 
oder in Dollar oder in eine andere beständige W ährung umrcchndle. 
Aber praktisch  w ar es so gu t wie unmöglich, die Hunderte, ja  T au

sende von Aufwendungen, die in einem F abrikbetriebe täglich a n 
fallen, laufend umzurechnen, wie es die zeitw eise gleichfalls täg
lich fortschreitende G eldentw ertung erforderte. Soweit es sich um 
M aterial und A rbeit handelte, h a lf man sich, indem man diese Auf
wendungen zunächst nicht in  Geld, sondern nach der Menge (Kilo
gramm, M eter usw.) oder nach der Zeit feststellte und  dann am 
Abrechnungstage Menge oder Zeit m itd e iian  diesem Tage geltenden 
M aterialpreisen oder Löhnen vervielfältig te. iBei einem  großen Teil 
der Aufwendungen, besonders den sogenannten Unkosten, w ar d ie
ses V erfahren nicht möglich, weil sie n icht nach Menge oder Zeit
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gemessen werden können. H ier blieb nur das oben erw ähnte Ver
fahren der Umrechnung, das aber, w ie gesagt, zu umständlich oder 
in vereinfachter Form ■zu ungenau war.

A uf eine vollständige Nachrechnung in der früher üblichen 
Form wurde deshalb m eist verzich te t und s ta tt dessen das V erfahren 
der Tagespreisberechnung entwickelt, das mehr der Vorrechnung als 
der Nachrechnung verw andt ist. H ierbei s tü tz t man sich auf eine 
frühere Nachrechnung, z. B. die Nachrechnung von 1913/14 oder aus 
einer späteren Zeit m it leidlich beständigen V erhältnissen, sieh t die 
bei dieser Nachrechnung fcstgeslellte Zusammensetzung der Kosten 
eines Erzeugnisses aus M aterial, Lohn und Unkosten als gegeben 
an und berechnet w eiterhin  auf G rund der verhältnism äßigen An
teile von M aterial, Lohn und Unkosten an  den Gesam tkosten sowie 
auf G rund der V eränderung der M aterialpreise, d er Löhne und der 
Unkosten die Änderung der Gesamtkosten. Bezüglich der -Durch
führung dieser Berechnung im einzelnen muß auf die einschlägige 
L ite ra tu r verw iesen werden1). M ittels dieses V erfahrens kann 
zw ar die durch Änderungen. der M aterialpreise, der Lohnsätze und 
durch andere preism äßige Änderungen verursach te Änderung der 
Gestehungskosten genau genug verfolge w erden; aber das Verfahren 
berücksichtigt nicht die Änderung der Gestehungskosten, die da
durch c in tritt, daß sich K onstruktion und A usführung d er Erzeug
nisse, L eistung  der A rbeiter, Umfang der H ilfsarbeiten (Unkoston
arbe iten ), z. B. in  der Buchhaltung, und dergleichen ändern, kurz, 
daß außer einer preism äßigen auch eine mengenmäßige Änderung 
der Selbstkosten ein tritl. Diese mengenmäßige Änderung ist se it 
1914 sogar sehr erheblich. Es is t bekannt, daß die M aterialaus- 
nutzung in  den Erzeugnissen vielfach verbessert worden ist, also 
die M aterialkosten mengenmäßig k leiner geworden sind, daß ande
rerseits mehr Bearbeitung, also an sich m ehr Lohn, erforderlich ist; 
die Unkosten sind se it 1914 insofern größer geworden, als die In 
flation außerordentlich viel unproduktive A rbeit erfordert hat, 
z. B. in der Buchhaltung, im Rechnungswesen, im Lohnwesen. Diese 
Änderungen d er Selbstkosten können nur durch eine regelrechte 
Nachrechnung im früheren Sinne, nicht aber durch das geschilderte 
V erfahren der Tagespreisberechnung e rfaß t werden. D a solche 
Änderungen se it 1914 in erheblichem Maße eingetreten sind und 
jetzt, nach Beseitigung der Inflation, ebenfalls w ieder eintreten,
u. zw. teilw eise in umgekehrtem Sinne, so leuchtet ein, daß so bald 
wie möglich w ieder eine regelrechte Selbätkostenberechnung erfol
gen muß, um wieder Boden un ter den Füßen zu gewinnen.

Daneben wird aber auch die erw ähnte Tagespreiisberechnung 
nach dem K ostenanteilverfahren Bedeutung behalten. Sie ermög
licht ja  eine verhältnism äßig einfache und schnelle V erfolgung der 
Selbstkostenänderung, die durch Preisänderungen, insbesondere 
M aterialprois- und L ohnänderungei, verursach t wird. Mit häufi
gen Preisänderungen werden w ir aber auch w eiterhin noch rechnen 
müssen, weil die durch den K rieg veranlaßten tiefgreifenden w irt
schaftlichen.Umbildungen noch lange nicht abgeschlossen sind. Die 
Tagespreisberechnung nach dem A nteilverfahren kommt auch kei
neswegs nu r in Betracht fü r  P reisänderungen infolge Geldwert- 
änderung, sondern fü r jede Preisänderung, ganz gleich, welche U r

sach en  diese hat. Sie wird denn auch neuerdings ebenso zu r Berech
nung von Tagespreisen in Goldtnark w ie früher in P apierm ark  an- 
gowendet. Das geschieht beispielsweise im M aschinenbau in Form 
des sogenannten iBauklassenvcrfahrens. H ierbei werden die E r
zeugnisse eines Industriezw eiges oder einer F ab rik  auf Grund ihrer 
Kostenzusammensetzung in Bauklassen oder K ostenklassen ein
geteilt, indem alle Erzeugnisse, die annähernd aus den gleichen Bau
stoffen bestehen und deren Zusam mensetzung aus M aterialkosten, 
Lohnkoslen und U nkosten ungefähr gleich ist, eine bestim m te Bau
klasse bilden. F ü r  jede dieser Bauklassen wird dann auf Grund 
ihrer Kostenzusammensetzung und au f G rund der E ntw icklung der 
M aterialpreise und Löhne die Entw icklung der G esam tkosten bzw. 
des G esam tpreises verfolgt.2) Das B aukiassenverfahren findet auch 
zur Lösung anderer Aufgaben, z. B. zu r laufenden F eststellung des 
W ertes von F abrikanlagen zwecks richtiger Versicherung oder zur 
einfachen und billigen Ü berm ittlung von Preisänderungen an ein 
größeres Netz von V erkaufsstellen oder an überseeische V ertretun
gen, Anwendung. Die Entw icklung derartiger V erfahren ist immer
hin ein k le iner Vorteil, der zugunsten der In flation gebucht w er
den kann.

E s wurde bereits ausgeführt,, daß es nach dem jahrelangen W äh
rungsw irrw arr und m it Rücksicht au f die se it der Z eit vor dem 
Kriege eingetretene erliobliche Verschiebung in der Zusammenset
zung der Selbstkosten unbedingt notwendig ist, jetzt, nachdem bestän
dige W ährungsverhältnisse eingetreten  sind, w ieder eine richtige 
Solbstkosten-Nachreehnung durchzuführen. D as is t vor allem auch 
deshalb notwendig, weil die Absatzstockung d er letzten  Monate 
einen P reisabbau veran laß t hat, der bei vielen Erzeugnissen schnel
ler und s tä rk e r  w ar als der Abbau der Selbstkosten, so daß diese 
je tz t teilw eise über den V erkaufspreisen liegen. D ie Folgerung 
kann angesichts der P re islage auf dem W eltm arkt nur sein, nun
m ehr schnellstens auch die Selbstkosten herunterzubringen. Die 
richtigen W ege hierzu  aber w eist eine genaue Selbstkostenberech-

■) A. T I e l J w i g ,  N euzeitliche Selbstkostenhercchnung. Indüstrieverlag 
Spucth & Linde, Berlin, 1923. — ¡S c h u l z -M e li r  i n , Die U m stellung au f Gold 
in der Selbstkostenerm ittlung, Preisberechnung und B ilanzierung. Berlin 1924.

*3 Wegen Einzelheiten vgl. die u n te r1) erwähnte Schrift des Verfassers 
sowie die bezitgl. Verött'entliehungen des Vereins Deutscher Maschinenbau- 
Anstalten.

uung. Es zeigt sich denn auch, daß man überall w ieder anfängt, 
sich mehr als bisher m it dieser Aufgabe zu beschäftigen. D ie F a
briken bringen ihre Selbstkostenhercchnung, insbesondere die Nach
rechnung, wieder in Gang und suchen sie  den- veränderten V erhält
nissen anzupassen. D ie vielen in  der Kriegs- und Nachkriegszeit 
neu entstandenen Unternehm ungen sind dabei, die bisher fehlenden 
Einrichtungen fü r die Selbslkostenberechnung z u  schaffen, w ir t
schaftliche Verbände und andere Organisationen, W issenschaft und 
L ite ra tu r suchen der Industrie hierbei H ilfsdienste zu leisten.

Dabei ist fostzustellon, daß m an sich mehr und mehr au f die 
vor einigen Jahren  bei dom Verein deutscher Ingenieure im A us
schuß für w irtschaftliche F ertigung  ausgeführte  Gem einschafts
arbeit, die zur A ufstellung eines „G r  u n d  p 1 a  n e s d c r  S c 1 b s  t  - 
k ó s  t  e  n b e r  e c h n u  n g" führte, stützt. In  neuen Einrichtungen 
der Fabriken, in Zeitschriften, Aufsätzen, in neuen Bhohern kommen 
immer häufiger die damals herausgoarbeiteten Grundgedanken zum 
Ausdruck. Das is t  crfreulicdi vor allem deshalb, weil man hoffen 
darf, daß sich so doch allmählich die oft gewünschte E inheitlichkeit 
in den Grundlagen der Selbstkostenhercchnung herausbilden wird. 
N atürlich ist an dem „Grundplan" auch K ritik  geübt, worden. 
Sicherlich m it Recht, denn keine menschliche A rbeit ist vollkommen. 
Man muß deshalb bedauern, daß diese K ritik  bei der vor kurzem er
folgten Ncuausgabe3) dos längere Z eit vergriffenen Grundplanes 
noch nicht verw erte t werden konnte. A llerdings is t der K ritik  und 
der se it der ersten  H erausgabe des Grundplanes fortgeschrittenen 
Entw icklung insofern Rechnung getragen worden, als II. P e i  s o r  
in V erbindung m it dem Ausschuß für w irtschaftliche F ertigung 
eine Schrift „ S e l b s t k o s t e n  u n d  E r f o l g  i n  B u c h h a l -  
t u ii g , N a c h r o  c h  n u n g ui i  d V o r r o o h n  u n g" herausgegeben 
hat4) , in der vor allem der Zusammenhang zwischen Selbslkqsten- 
berechnung und Buchhaltung dargeiegt wird. D ieser Zusammen
hang is t  zw ar auch in dem G rundplan durchaus berücksichtigt, aber 
P eise r ha t es sieh zur Aufgabe gemacht, das Organische dieses Zu
sammenhangs noch klarer und großzügiger herauszuarbeiten  und 
die Stellung und Bedeutung der Selbstkostenbcreehnung im gesam
ten System des Buehhaltungs- und Abreehnungswesens eines 
Fabrikbetriebcs aufzuzeigen.

Es ist überhaupt ein G rundzug in der neueren Entw icklung des 
Selbstkostenwesens6), daß man nicht m ehr die Selbstkastenberech
nung als einen für sich stehenden selbständigen Teil der F ab rik 
organisation behandelt, sondern daß man d ie  G esam theit der Ver- 
mögensbawegungen, Vcrinögensänderungen und Vermögensum
wandlungen in einem F abrikbetriebe ins Auge faß t und sic  als ein 
einheitliches G anzes darzuslcllon sucht. W ie diese m ateriellen Vor
gänge ein organisches Ganzes bilden und in einem bestimmten 
zwangläufigen Zusammenhang stellen, so soll auch das Schreib
werk, das sie  festhält, überw acht und berechenbar macht, ein ein
heitliches zwangläufiges G anzes bilden; n ich t aus ästhetischen 
Gründen, sondern weil es die Ü bersieht erleichtert, und vor allom 
weil die Z w angläufigkeit zu einer äußerst wertvollen Selbstkon
trolle führt, die dafü r sorgt, daß kein Vermögensteil, der irgendwie 
und irgendwann einmal in das Unternehmen gekommen ist, unbeob
achtet bleibt und sich gewisserm aßen verkrüm elt, wie das bei der 
V ielfä ltigkeit der Vermögcnsbewegungcu in einem Fabrikbetriebe 
nur allzu leicht Vorkommen kann. Dio Selbstkbstenbereehnung wird 
also nur als ein  A usschnitt aus diesem Gesam tsystem  der Vermö- 
genebcobachtung angesehen. Sic is t allerd ings ein seh r wichtiger, 
vielleicht der w ichtigste Teil des Systems. Denn eie verfolg t die
jenigen Vermögenswandlungen, die in einem Fabrikim ternelim ou 
zugleich die Hauptquelle der V erm ögensverm ehrung sind: die Um
wandlung von K apital durch A rbeit in Erzeugnisse, deren V erkauf 
Gewinn bringen soll. Es kann nur a ls  folgerichtig bezeichnet wer
den, wenn man diese Vermögensbewegungen, den E inkauf von Roh
stoffen, den Verbrauch der Rohstoffe, die Lohnausgaben und alle 
sonstigen Aufwendungen fü r die H erstellung von Erzeugnissen, 
je tz t ebenso sorgfältig  und ebenso zw angläufig verfolgen will w ie 
die übrigen Vermögensbewegungen in einem Unternehmen, z. B. 
den G eldverkehr m it der Außenwelt. Bei den Aufwendungen für 
die Erzeugung ist eine •zwangläufige, sich seihst kontrollierende 
V erfolgung auch deshalb notwendig, weil es sonst erfahrungsgem äß 
leicht vorkommt, daß die Aufwendungen nicht vollständig erfaß t 
und a u f die Erzeugnisse verrechnet werden, daß also die Selbst
kostenberechnung unvollständig ist. Daß die V erfolgung der inne
ren  Vermögensbewegungen und Vermögensänderungen schwieriger 
ist a ls  die der äußeren, is t kein G rund, sie  zu unterlassen, sondern 
kann nur ein Ansporn sein, die V erfahren hierzu naoh Möglichkeit 
zu vereinfachen und zu vervollkommnen. In  dieser Richtung dürfte  
auch die A rbeit der P rax is und der W issenschaft in der nächsten 
Zeit gehen“).

D en vorerwähnten A rbeiten verw andt sind die Bestrebungen 
zahlreicher w i r t s c h a f t l i c h e r  V e r  b ä n d e , ihre P reispoli
tik  auf der Selbstkostenberechnung, a ls  der sachlichen G rundlage

8) A w F-D ruckschrift Nr. 8. zw eite Ausgabe Mai 1923.
•) AwF, 1924.
r') Vgl. auch S o h l e s i n g e r ,  J u s t ,  W ą  1 d s c h  in i d t in „Workstatfcs- 

technik“ Bd. 17. 1923. H eft 5.
*) Y g l . H e d d e ,  K onstruktion und Mechanismus der doppelten Buch

haltung ; .¡Technik u. W irtseh.“, Bd. 15, 1922, S. 517. — K r a g e ,  A brechnung in 
Radsatz- und m echanischen WerKStlUten gem ischter H üttenhotriohe u n te r Berück
sichtigung der V erhältnisse hei schwankender W ahrung; „Maschinenb.’W irtseh.“, 
B d .3, 1924, S..179. — W i n k e l .  N euzeitliche Ahrechnungsverfahren in graphischer 
Behandlung: ..M aschinenb./W irtseh“. Bd. 3, 1923, S. 149. — Auch d er V erein 
D eutscher M aschinenbau-Anstalten arbeite t in dieser R ichtung.
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dor Preisbildung, nufzubauen, Richten sich jene A rbeiten au i die 
Erfassung der Selbstkosten, die in dem einzelnen W erk tatsächlich 
entstehen, auf die V erfahren und die organisatorischen E inrichtun
gen der Selbstkostenberechnung, so handelt es sich bei den Be
strebungen der w irtschaftlichen Verbände um einen möglichst ein
heitlichen Aufbau der Preisberechnung (Kalkulation), um ein ein
heitliches Kalkulationsschem a, fermer um die E rm ittlung durch
schnittlicher Selbstkostenw erte .als. G rundlage von Richtpreisen. 
D iese A rbeiten hängen m it jenen insofern zusammen, als die V er
bände zur E rm ittlung von D urchschnittsw erten auf eino richtige 
Selbstkostenberechnung der E inzelw erke angewiesen sind und ein 
zweckentsprechendes Kalkulationssohem a n u r au f einem richtigen 
Selbstkostenberechnungsverfahren aufgebaut werden kann. Ohne 
eine richtige Selbstkostenberechnung der Einzelw erkc schwebt die 
P reiskalkulation  der Verbände in der Luft.

Entsprechend diesem inneren Zusammenhang haben sich die 
Verbände bei ihren  A rbeiten, nach H erausgabe des „Grundplanes 
der Selbstkostenberechnung" durch den AwF, vielfach auf diesen 
gestü tz t und die von ihnen aufgestellten Selhstkostenschemas in 
Ü bereinstim m ung m it dem G rundplan aufgestellt7).

Man hat gegen die A ufstellung von Preisberechnungsschemas 
durch d ie w irtschaftlichen Verbände und vor allem gegen die E r
m ittlung von D urchschnittsw erten für Selbstkosten eingewendet, 
daß hierdurch die W erke abgehalten würden, ih re eigenen Selbst
kosten zu erm itteln, da sie ja  den V erkaufspreis ihrer Erzeugnisse 
nach den E rm ittlungen ihres Verbandes festlegen könnten. Bei 
diesem Einwand w ird zunächst übersehen, daß die Selbstkosten
berechnung nicht nur den Zweck hat, eine G rundlage fü r die P re is
berechnung abzugeben, sondern daß sie ebensosehr dazu dienen 
soll, die Vermügcnswandlungen im B etrieb und die W irtschaftlich
k eit der F abrikation  im  ganzen und im einzelnen zu verfolgen und 
zu überwachen, kürz, daß die Selbstkostenberechnung nicht nu r 
Preisberechnung, sondern vor allem auch Betriebs- und W irtschafts
rechnung ist. D iese A ufgabe kann die Verbandskalkulation n ie
mals erfüllen. Auch fü r die Preisberechnung kann sie dem E inzel
w erk immer nur einen Vergleichsm aßstab geben, m it H ilfe dessen 
dieses W erk nachzuprüfen vermag, ob und w iew eit der P reis, der 
sich auf Grund seiner eigenen Selbstkosten ergibt, von dem Durch
schnittsw ert des Verbandes abwcicht. Die Selbstkostenberechnung 
im E inzelw erk bleibt also auch fü r die Preisberechnung nach wie vor 
notwendig. Indem aber die Verbände V ergleichsw erte berechnen, 
regen sie  zu Nachprüfungen in den Einzelwerken, also zur Selbst
kostenberechnung in diesen an. Auch die Beschäftigung m it der 
Selbstkostenberechnung in den Verbänden, besonders die Ausarbei
tung von Selbstkostenschemas, w irk t in diesem Sinne.

Über die A rbeiten der Industrieverbände auf dem Gebiete der 
Selbstkostenberechnung und P reiskalku lation  h a t der Reichsver
band der Deutschen Industrie  E rm ittlungen angestellt, die in einem 
Bericht niedergelegt werden sollen.

E ine w eitere Aufgabe, die den Verbänden auf dem G ebiet des 
Selbetkostcnwesens obliegt, is t die Schaffung einer S e l b s t 
k o s t e n s t a t i s t i k .  E s w äre fü r viele Zwecke außerordentlich 
wertvoll, wenn w ir m ehr als bisher über die Zusammensetzung der 
Selbstkosten unsere r Industrieerzeugnisse wüßten, über den Anteil 
der Rohstoffe, des Lohnes, der G ehälter, der Frachten, der Steuern, 
der Zölle, über den Anteil der Kohle und anderer D inge an den ge-

7) Vgl. „Sollistkostenlicrcclmune; im M aschinenbau“. H erausgegeben vom 
Verein D eutscher M aschinenbau-Anstalten 1921.

Mitteilungen der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.
Bekanntmachung über Prüfungen und Beglaubigungen 

durch die Elektrischen Prülämter.1)
Nr. 176.

Auf Grund des § 10 des G esetzes vom 1. Ju n i 1898, betreffend 
die elektrischen M aßeinheiten, ist das folgende System von E lek
triz itä tszäh lern  zur Beglaubigung durch die E lektrischen P rüf- 
äm ter im Deutschen Reiche zugelassen und ihm das beigesetzte 
System zeichen zuerte ilt worden.

System f l p / Form  Df, Induktionszähler fü r m ehrphasigen
W echselstrom, hergestellt von der Allgemeinen E lektricitäts- 
G esellschaft in Berlin.

C h a r l o t t e n b u r g ,  den 28. F eb ruar 1924,
D er P räsiden t der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt 

gez.: N e r n s t .

Beschreibung.
System j f fp ,

Form Df, Induktionszählcr für mehrphasigen Wechselstrom, her
gestellt von der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft in Berlin.

1. M e ß b e r e i c h .
D ie Zähler der Form  Df sind für solche m ehrphasigen Weclisel- 

strom anlagen bestimmt, in denen zwei inessende System e zur
‘1 „R eichsm in isteria lb latt“; 1924,..S. 87.

sam ten Selbstkoston. Mancho w lrtschaftspolitische Maßnahme 
könnte dann viel sicherer beurte ilt werden, manche Verhandlungen 
über Steuern, F rach tta rife  u. dgl. würden sich fruchtbarer ge
stalten. Bei den Rcparationsver.handlungen soll das Fehlen solcher 
Zahlen wiederholt sehr nachteilig empfunden worden sein, vor allem 
sollen dio ausländischen Sachverständigen oft recht gu te S tatistiken 
über ausländische V erhältnisse gehabt haben,, während solche über 
deutsche V erhältnisse nicht zu beschaffen waren. A uf dem Gebiet 
der Kosten- und P roduktionssta tistik  stecken w ir leider noch ganz 
in den Anfängen.

F ü r die Selbstkostenberechnung ist der deutschen Industrie  oft 
das A u s l a n d ,  besonders Amerika, als Vorbild vorgehalten wor
den. Is t das A usland auf diesem Gebiet w irklich w eiter als w ir?

Zunächst A m e r i k a .  E s läßt sich nicht leugnen, daß h ier an 
verschiedenen Stellen, in F abriken und Organisationen, eifrig  an 
der Verbesserung und möglichst allgem einen E inführung der Selbst
kos tenbereehnung gearbeite t wird. D ie F e d e r a l  T r a d e  C o m 
m i s s i o n  hat im Ja h re  1916 d ie  „Fundam entals of a Cost System 
ío r M anufactures" herausgegeben. D iese behandeln die G rundzügc 
der Selbstkostenberechnung in der Industrie, insbesondere die Aus
gestaltung der Buchhaltung als G rundlage fü r die E rm ittlung der 
Selbstkosten. E ine ähnliche Arbeit h a t die Kommission fü r den 
Handel herausgebracht. H ierin sind vor allem die Buchhaltung und 
die Bilanzteehnik behandelt. Der E l e c t r i c a l  M a n u f a c t u 
r a s  C o u n c i l  h a t fü r die E  1 e k t  r  o t e c h n i k  ein System von 
Konten und U nterkonten zu r K ostenerfassung entwickelt. Also 
auch d ie A m erikaner legen ein H auptgew icht au f das Zusammen
arbeiten von Buchhaltung und Selbstkostenberechnung. Sehr riihrig 
ist die N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  C o s t  A c c o u n t a n t s ,  
eine V ereinigung von Fachleuten des Selbstkostenwesens. Diese- 
bearbeitet in ihren M itgliederversam mlungen und Ausschüssen die 
verschiedensten F ragen  der Selbstkostenberechnung und g ib t lau
fend kurze Berichte darüber heraus. D as C o m m i t t e e  o n  
S t a n d a r d i z a t i o n  o f  A c c o u n t i n g  a n d  C o s t S y s t e m  
f o r t h c M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y  bearbeitet hauptsäch
lich die V ereinheitlichung der .Betriebskalkulation. Daneben sind 
noch einige andere, weniger bedeutende O rganisationen auf dem 
Selbstkostengebiet tätig .

In  A m erika wird auch der statistischen Bearbeitung des Kosten
wesens rege Aufm erksam keit gewidmet, insbesondere sind an ver
schiedenen Hochschulen In stitu te  gegründet worden, deren Aufgabe 
es ist, geschäftliche V erhältnisse, vor allem auch die K ostenverhält
nisse in bestimmten Industriezw eigen und bei bestimmten Erzeug
nissen, zu erforschen.8) Bem erkensw ert ist, daß Handel und Indu
strie  diesen In stitu ten  bereitw illig m it U nterlagen an  Hand gehen.

W enn man hiernach auch feststellen kann, daß ln A m erika leb
h aft auf dem G ebiet des Selbstkostenw esens gearbeitet wird, so läßt 
sich doch kaum behaupten, daß das V erfahren der Selbstkosten
berechnung dort wissenschaftlich w eiter entw ickelt is t als in 
Deutschland. E in U nterschied scheint aber insofern zu bestehen, 
als die am erikanische Industrie  im allgem einen etwas mehr als die 
deutsche geneigt ist, das ihr von der W issenschaft gebotene R üst
zeug praktisch  anzuwenden.

In  E  n g 1 a n d w irkt das I n s t i t u t e  o l  C o s t  a n d W o r k s  
A c c o u n t a n t s  fü r eine W eiterentw icklung der Selbstkosten- 
bereęhnnng.

Ygl. „Berichte der Kartellstelle des Reichsverbnndes der Deutschen 
Industrie“ 1923, Kr. 6 a,

Messung der verbrauchten elektrischen A rbeit bei beliebig verte ilter 
Belastung und bei beliebigen Phasenverschiebungen genügen. Sie 
können ohne Zusatzapparate fü r Spannungen bis 550 V, für Strom
stärken  von 3 bis 100 A und fü r Frequenzen von 40 bis 60 P er/s 
beglaubigt werden.

2. W i r k u n g s w e i s e .  e
D ie Zähler (s. Abh. S. 369) bestehen aus zwei übereinander an

geordneten Induktionsm otoren, die sich in ihrem A ufbau und in 
ihrer W irkungsw eise von dem Triebsystem  der Induktionszähler für
einphasigen W echselstrom Form  L J f  des 99~j (vßl- Bek. Nr. 141
vom 20. V III. 192-1) nur dadurch unterscheiden, daß am Spannungs
triebeisen jedes der beiden Systeme ein verschiebbares Eisenblech k  
angebracht ist, mit deren Hilfe die beiden Triebsystem e auf gleiche 
Zugkraft eingestellt ■werden. Um die Zählerangaben von der Dreh
feldrichtung unabhängig zu machen, ist. zwischen den beiden T rieb
systemen ein Streubleeh l angebracht. Jede der beiden au f einer 
gemeinsamen Achse sitzenden Triebscheiben aus Aluminium wird 
durch einen perm anenten Magneten gebremst.

3. S c h a l t u n g .
D ie Zähler können in D rehstrom aniagen ohne Nulleiter, sowie 

in Drehstrom -Vierleiter-Anlagen, wenn nur zwei H auptleiter und 
der N ulleiter in die Installa tion  eingeführt sind, in verketteten  
und unverketteten  Zweiphasenanlagen verw endet werden. Die 
Schaltung der Zähler in D rehstrom aniagen ohne N ulleiter ist aus 
der Abbildung ersichtlich.

4. E i c h u n g .
Nachdem die Spannungsspulen eine halbe Stunde lang m it der

Nennspannung erreg t sind, w erden der Reihe nach folgende E in
stellungen vorgenommen;
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a) Bei jedem der beiden Triebsystem e wird die Regulier
schraube h so eingestellt, daß w eder Vor- noch Rücklauf des Zählers 
vorhanden ist. Dabei is t jedes
mal nur die Spannungsspule 
desjenigen Systems zu e r 
regen, fü r welches die E inste l
lung vorgenommen wird. Beim 
oberen Triebsystem  erzeugt 
Rechtsdrehung der Rogulier- 
sehraube einen R ücktrieb und 
Linksdrehung einen V ortrieb 
der Scheibe. Beim unteren 
Triebsystem  ist die W irkungs
weise entgegengesetzt.

b) Rei_ jedem der beiden 
System e wird d ie P hasenver
schiebung zwischen dem w irk
samen Strom- und Spannungs
feld geregelt, indem die H aupt
strom spule des betreffenden 
Systems m it Nennstrom be
laste t und der Strom um 90 0 
induktiv gegen die zugeord
nete Spannung verschoben 
wird, Durch Verschieben der 
Kegulicrschollo n au f der 
W iderstandsschleife e wird 
der Zähler zum Stillstand ge
bracht. D er H auptstrom  des 
zweiten Systems ist dabei 
unterbrochen, die Spannungs
spulen müssen jedoch beide 
m it der zugehörigen Spannung #  
erregt werden. E ine Verlän- S 
gerung der W iderstandsschleife T 
e bew irkt V orlauf, eine V er
kürzung Rücklauf des Zählers.

c) Die beiden Triebsystem e werden auf gleiche Z ugkraft ein
gestellt, indem die Um drehungszahl des einen Systems bei induk

tionsloser Belastung mit der N ennstrom stärke festgeste llt und 
darau f d as  zweito System bei der gleichen Belastung m it Hilfe 
seines Eisenschiebers k  au f die gleiche Umdrehungszahl einreguliert 
wird. Sodann wird der Zähler bei induktionsloser D rehstrom 
belastung beider Systeme m it der Nennstrom stärke durch, Vorstellen 
der Bremsmagnete so eingestellt, daß er richtig zeigt.

d) Zur Kompensation der Reibung w ird in jedem System die 
llegulierschraube h so verstellt, daß der Zähler bei einseitiger Be
lastung m it Vio der N ennstrom stärke und bei einem Leistungsfaktor 
cos q>-= 1 einen F ehler von etw a +  1 % zeigt.

e), Mit D rehstrom belastung von ’/io der Nennstrom stärke und 
bei einem Leistungsfaktor cos <p =  1 werden die Zählerangabcn 
nochmals geprüft und gegebenenfalls durch geringes Verstellen der 
Regulierschrauben h auf den richtigen W ert gebracht.

f) Mit D rehstrom belastung von */s der N ennstrom stärke und bei 
einem L eistungsfaktor cos <p =  0,5 werden die Zählerangaben gleich
falls nachgeprüft und gegebenenfalls durch geringes V erstellen der 
Regulierschelle g berichtigt, und zw ar in dem System, in dem bei 
der angegebenen Belastung die Phasenverschiebung zwischen 
Strom und zugeordnetcr Spannung 90° beträgt.

g) E tw a vorhandener L eerlauf bei Steigerung der Spannung 
um 20%  wird durch Biegen des an  der Oberseite der unteren 
Systemscheibe nahe der Scheibenachse befestigten Eisenhäkchens 
beseitigt, sodann der Anlauf nachgeprüft.

5. E i g e n s c h a f t e n .
Das Drehmoment der untersuchten Zähler, betrug bei Nenn- 

bclastung und der Frequenz 50 P cr/s  etwa 7,2 bis 8,0.cmg. Sic 
liefen bei induktionsloser Belastung durchschnittlich m it etwa 
0,3 bis 0,4 % des Nennstromes an. Die D rehzahl betrug bei Nonn- 
belastung etw a 38 bis 42 Umdr/min. Das A nkergew icht wurde bei 
einem Zähler zu 05 g erm ittelt. Der E igenverbrauch in den Span- 
nungskreisen betrug bei 110 V Nennspannung etwa 2 X  0,23 W , bei 
220 V Nennspannung etw a 2 X  0,25 W, bei 550 V Nennspannung 
etw a 2 X  0,93 W , und zw ar bei der Frequenz 50 Per/s. Der Eigen
verbrauch eines H auptstrom spulenpaares betrug bei der Nenn
strom stärke von 3 A im Mittel etwa 0,95 W  und bei der Nennstrom- 
s tä rk c  von 100 A im Mittel etwa 3,7 W, und zw ar bei der Frequenz 
50 Per/s.

R U N D S C H A U ,
Leitungsbau.

Hochspannungsprüfungen m it 1 Million V olt1). — W ie schon 
in D eutschland’), träg t man auch in F rankreich  den Anlagen m it 
hohen Spannungen bis zu 220 kV  Rechnung und schafft P rü f
einrichtungen, um Isolierstoffe entsprechend untersuchen zu kön
nen. V ersuchseinrichtungen fü r Spannungen bis 1 Mill. V besitzen 

.die G eneral E lectric Go. in P ittfie ld  und die W estinghouse Electric 
and M anufacturing Co. in T rafford  Stadt, in Deutschland die P o r
zellanfabrik F re iberg  (Sa.)s). Durch die Compagnie générale

d’Electro-Ceram ique w urde in Jo ry -P o rt bei P aris  eine Anlage 
zum P rüfen  von Porzellanisolatoren  von 1 Mill. V g e g e n  E r d e  
hergestellt, um un te r anderem Iso lierketten  von 220 kV im Zu
sammenbau m it 4facher S icherheit prüfen  zu können. D er Prüf- 
raum b a t  die bedeutenden Abmessungen von 36 m Länge, 20 m 
B reite  und 18 m Höhe, um die Schirm wirkung der W ände nach 
M öglichkeit auszuschließeq. D er Raum enthält kein Fenster. In 
völliger D unkelheit können Glimm- und Strahlungserscheinungen 
an Isolatoren  und Leitungen beobachtet werden. E in erhöhter 
Teil, der fa s t d ie  H älfte des Raumes einnimmt,- birgt die Unter-

9  Le L aborato ire  A m père) de la 
mique, pour essais it très  hautes tensions,
S. 183-186.

a) „ETZ“, 1924, 8. 177.

nio générale D’Eleotro - Céra- 
Geniff Civil, Bd. 84, 1924,

suchungsapparalc. Auf einer G alerie können alle Vorgänge ge
fahrlos beobachtet werden.

Die U nterspannung der T ransform atoren w ird nicht dem Netz 
des Z entralw erks unm ittelbar entnommen, vielm ehr w ird ein 
M otorgenerator zw isch ungeschält et, um bequemer die Spannung 
regeln zu können und das Netz bei Verwendung von Einphasen
strom  n icht einseitig  zu belasten. D er G enerator besitzt Dämpfer
wicklung. Die Spannungskurve weicht in den Oberwellen nicht 
mehr als 2 % von der Sinusform ab. Dio Spannung kann durch 
feinstufige Regelwiderständc eingestellt werden. Die Transfom 
matoren, K onstruktion Haefely, besitzen L uftkühlung mit einer 
effektiven Spannung von 1 Mill. V eines Pols gegen Erde. Die 
Spannung verte ilt sich auf drei einphasige A utotransform atoren

für eine L eistung von 125 kVA. Sie können in  D reieckschaltung 
(Abb. 1) oder H intereinanderschaltung (Abb. 2) verw endet werden. 
Auf Verw endung von Ö lisolierung w urde wegen der Schwierigkeit 
der H erstellung von St.romdurchführungen und der sonstigen Un
annehm lichkeiten bei Verwendung von Öl verzichtet. - Das Gewicht 
eines luftgekühlten Transform ators beträg t bei gleicher Leistung 
nur rd 30 % eines Ö ltransform ators. Ober- und U nterspannung 
sind durch Isolierhüllen  von hoher D ielek trizitätskonstante ge
trennt, der L uftraum  zwischen .beiden ist.genügend, um bei (len 
höchsten auftretenden Spannungen keine gefährdende dielek
trische W irkung  zu erhalten. Anordnungen sind getroffen, um 
ein g leichförm iges.elektrostatisches Feld zu erhalten. Die Hoch
spannungswicklungen sind in vollständiger L uftleere getränkt, um 
schädliche S trahlung der L eiterte ile  zu verhüten und den Isolier
sto ff undurchdringlich gegen Feuchtigkeit, gegen S taubw irkung 
und w enig empfindlich gegen Tem peraturschwankungen zu machen.
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Die ¡M ittender Spulen sind (Abb. 1 u. 2) m it dem Sockel verbunden. 
Die Sockel, u n i denen die T ransform atoren stehen, sind ungleich 
hoch, entsprechend den verschiedenen Spannungen der einzelnen 
Transform atoren gegen Erde, und zw ar 5,35—6,35—8,55 m, w äh
rend die Transform atoren selbst m ir eino Höhe von 3,5 m> haben. 
D ie effektive Spannung beträg t in H intereinanderschaltung 1 Mill. 
Volt, also die Ampliiuclouspannung 1,4 Mill. V.

Die hohen Spannungen werden durch K ugelfunkenstrecken 
festgestellt. Im P rim ärkre is  befindet sich noch ein Spannungs- 
m esscr zu r K ontrolle der Hochspannung. Je  nach den Meßspannun
gen werden Kugeln von 0,25 oder 0,50 oder 1 m Durchmesser ver
wendet. E in Schaltpult enthält die üblichen Meßgeräte, Strom
messer, Spaninmgsmosser, Frequenzm esser, Leistungsm esser, die 
H andräder fü r  die Rogolwiderständo und Sicherheitsschalter, 
ferner Thermometer, Barom eter und Hygrom eter, um nach Peek 
die Spannungen, die aus dem Abstand der Kugeln erm ittelt wer
den, entsprechend den atm osphärischen V erhältnissen berichtigen 
zu können.

Es sind ferner E inrichtungen getroffen, um fertigm ontiertc 
L eitungsstrecken un ter Hochspannung zu prüfen. Zu diesem 
Zweck ist vor dem Gebäude ein Teil einer vollständigen Leitungs- 
anlago von 130 in Länge au f hohen M asten errichtet. D ie L e itu n 
gen stehen durch Kabel, die durch einen Quadratischen Kanal von 
12 m L eitenlänge geführt sind, in V erbindung mit den Meßgeräten 
im Versuchsräum. Der K anal ist durch einen Metalldeckel ver
schlossen.

Dio Iso latorketten  werden zur P rü fung  der Übersehlagsspan
nung un te r Zwischenschalten eines W asserw iderstands zur P rü 
fung an die Hochspannung gelegt, um die Transform atoren gegen 
Ü berspannung und Überstrom  zu schützen. Um dio Isolatoren auf 
Durchschlag zu prüfen, werden sie in  einen ö.lhottich von 3 in T iefe 
getaucht. A ußerhalb des Gebäudes befinden sich Einrichtungen 
fü r  Ü bersehlagsversuehe un ter künstlicher W assertraute. Im 
Versuchsra-um können ferner noch mechanische und physikalische 
V ersuche vorgenommen werden, z. 13. zu r F eststellung der Poro
sitä t des P orzellans und' der W asseraufnahm e un ter Drucken bis 
zu 1500 kg/cm*. E ine ¡hydraulische Versuehsmasebine von 500 t 
und verschiedene A pparate, z. B. zur F eststellung der Druck-, Z-ug- 
und B iegefestigkeit dos Porzellans, ergänzen die Versuchseinrich- 
tnngen. In  'Deutschland w ird fü r die P rüfung von Isolatoren und 
Isolierstoffen die Leistung von 125 kVA hei Spannungen von 
1000 kV (0,125 A) im allgem einen für zu gering gehalten, lim die 
erforderliche D urchbruchlcistung zu  liefern. Mi. ,

Elektrizitätswerke und Kraftübertragung.

Saugluft-Flugasehenfördcrung. — Von den üblichen zwei A rten 
der mechanischen Aschebewältigung tre ten  hei der W asserbeför
derung Hemmnisse durch Verstopfung sowie hoher Kraftbedarf der 
Pumpe auf, daneben ergeben sich bei Umstellung infolge des be
schränkten Raumes u n te r  den Kesseln oft undurchführbare Än
derungen in den Fundamenten. Abh. 3 ste llt eine Anlage nach dem 
Saugluftsysiem  dar, w ie os fü r ein  W erk  der Lokomotivfahrik 
Henschel & Sohn G. m. b. H., Kassel, von der M ühlenbauanstalt und 
M aschinenfabrik vorm. Gehr. Seck, Dresden, geliefert wurde. An 
die Saugluftförderanlage wurde die Forderung gestellt, daß die hei 
B raunkohlenfcuerung besonders unangenehm e Flugasche während 
des Betriebes unm ittelbar aus den Kesseln und womöglich auch aus 
dem Fuchs entnommen werden kann, und daß die teilweise glühende 
Aseho in A schohunkern gespeichert und  von dort in gekühltem, 
möglichst trockenem Zustande unm ittelbar in darunter aufgestell
ten Aschewagen en tleert werden sollte. D ie Förderleitung wurde 
gemäß Abb. 3 h in ter den Kesseln dem Fuchs lang verlegt. Von 
diesem F örderstrang  zweigen zwischen jedem Kesselblock zwei 
Förderstränge ab, die zu den Flugascheburikern im Kessel fuhren, 
und in welche die Saugdüsen während des Betriebes eingesteckt 
werden können. D er größ te Teil der F lugasche wird schon an 
diesen Stellen infolge reichlicher Bemessung der Aschensäcke aus 
dem ¡Rauchgassirom ausgeschieden. Auch an den Übergangsstellen 
der vom Kessel zum F uchs führenden Rauchkanäle befinden sich 
trichterförm ige V ertiefungen zum E infuhren der Saugdüse. Die 
Förderloitung, in die ein Feuchtigkeitsabscheider eingeschaltet 
ist, fü h rt zu einem Aufnehmer m it angebautem  größeren Aschen
bunker, der luftdicht du rch  einen Schieber nach un ten  geschlossen 
worden kann. A ußer diesem einen Aufnehm er is t noch ein zweiter 
Abscheider in  d er Ström ungsrichtung dahinter liegend angeordnet. 
E rs t nach Durchströmen des zw eiten A bscheidersund eines W asser
filte rs  wird die L uft nach einem Kreiskolbengehläse geführt, das 
m it einem Elektrom otor gekuppelt und in einem besonderen Raum 
aufgeste llt is t (Abb. 3 b). D er an den ersten  Aufnehmer angebaute . 
Bunker is t doppelwandig, so daß durch W asserzu- und -abfluß die 
rotglühende Asche in verhältnism äßig kurzer Zeit von 400° au f 
80° abgekühlt wird. D er zw eite Abnehmer besitzt keinen Kühl
mantel, da in  ihm n u r  unwesentliche Mengen abgeschieden werden. 
Um ein m öglichst staubfreies Beladen der W agen zu erreichen, 
w urden am Aufnehmer und Abscheider einschiebbare Rohre an 
gebracht, so daß durch langsames Heben des Rohres ein  allmäh
liches H erausfließen der .Asche erreicht, werden sollte.

Boi der Inbetriebnahm e der A nlage stellten sich zunächst noch 
verschiedene Schwierigkeiten heraus, die gemeinsam m it der Liefer- 
firm a von Henschel & Sohn G. m. b. H, bekäm pft wurden. Infolge

der hohen T em peratur der abgesaugten Asche von 400° b is  600° 
wurde die Fördcrleitung s ta rk  beansprucht-, besonders unm ittelbar 
über der Absaugestelle. Die Rohre wurden sogar bis zur Haupt- 
iördorleltung rotwarm. Ebenso tra ten  durch Abreißen d er F lansch
verbindungen infolge W ärm eausdehnung Störungen auf. Daher 
wurden die unm ittelbar in d ie  'Kesselaschebunker führenden

Äschen förderieituns
Kühlmantel
Sohalld&mpfer
Kreiskolbengeblöse
Antriebsmotor

Abb. 3.

/  Sausrlcitung-
0 Feuchtigkeitsabschei

der
h Staubabscheider
1 AVasserfilter
Aschenförderung mit Saugluft.

k Aufnehmer 
l Kühlwasserleitung 

A  Kühlwasseraustritt 
&• Kühlwassereintritt

F örderrohre auf eine Länge von 2 m mit W asser gekühlten Bleeh- 
m änteln b versehen, in denen dauernd F rischw asser zu- und ab- 
fließt. H ierdurch wurde die T em peratur der F örderleitung bis zur 
Einm ündung in den Aufnehmer auf Handwarme herabgesetzt; auch 
hielten je tz t die F lanschverbindungen dicht. Die H auptschw ierig
keit bildete die staubfreie Beladung der Selbstentlader. Die

Abb. 4. Auslauftopf.

A rbeitsw eise des Einschieherohres wurde dadurch beeinträchtigt, 
daß «die Asche n icht vollständig gleichmäßig auslief, sondern sich 
Klumpen bildeten, die plötzlich in Bewegung gerieten, herabfielen 
und eine erhöhte Staubentw icklung herbeiführten, Dipl.-Ing. 
B e n d e r  von Henschel & Sohn gelang -es, in einem einfachen einer 
Teekanne ähnlichen Ä uslauftopf (Abb. 4) eine Lösung zu finden. 
Auslaufrohr und -topf sind m iteinander fest verbunden. Dem
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oberen Teil des Topfes wird' D ruckw asser zugeführt, so daß sich 
bei geöffnetem A uslaufschieber die herabfallende Flugasche mit 
dem W asser innig zu Schlamm vermischt, der dann ununterbrochen 
im Bogen durch die beiden Auslaufschnauzen in den W agen aus- 
tr itt , D er Boden des Topfes is t herausnehm bar. W ährend des 
Beladevorganges läuft das W asser unten  am W agen nicht etwa in 

. schlammigem, sondern in' ziemlich klarem  Zustande ab. Der Gc- 
sam tverschteiß der A nlage soll gering, der Leistungsverbrauch des 
Gebläses bei einer Leistung von 3,5 m3/h einschließlich des E igen
verbrauchs 13,2 kW  sein („Zeitschrift d. VDI", Bd. 67, 1923, 
S. 954). Ka.

Beleuchtung und Heizung.

Die E ntw icklung der Glühlampe. — In  einem historisch-kri
tischen V orträge vor der letzten Jahresversam m lung des Americ. 
Inst, of Electr. Engs.1) bringen J o h n  W.  H o w e l l  und H e n r y  
S c h r ö d e r  eine übersichtliche Zusam menstellung über die E n t
wicklung der Glühlampe. Aus den umfangreichen Zahlen.tafeln 
seien die w ichtigsten Angaben hcrausgegriffen. W as d ie — für 
A m erika — w ichtigste Type der W olfram-Vabuumlainpc fü r 40 W  
bei 115 V anbelangt, so kann ihre Q ualitätsverbesserung durch die 
Lebensdauer ansgodrückt werden, d ie  sich aus einer w ährend der 
ganzen Brenndauer gleichm äßig gehaltenen L eistung von rd 
10 Lm/W  errechnet. D iese Lebensdauer betrug  1907: 63 h, 1914: 
327 h, 1923:'524 li. Um einen V ergleich der Q ualitäten verschiede
ner Lam pengrößen durehzuführen, halten  es die V erfasser fü r 
zweckmäßiger, die rela tiven  Q ualitäten in  W erten des m ittleren 
W irkungsgrades bei einer Lebensdauer von 500 h cinzusotzen. Sie 
berechnen deshalb zunächst die m ittleren Lm /W  fü r 500 h Lebens
dauer, beispielsweise 8,73 Lm/W  bei der 10 W -Vakuumlampe, 9,61 
Lm/W  bei der 60 W -Vakuumlampe, 11,9 Lm /W  bei der 75 W-Gas- 
füllungslampe, 15,4 Lm /W  für die 200 W -Gasfüllungslam pe und 
18,8 Lm/W  fü r die 1000 W -Gasfüllungslam pe, und erm itteln  dann 
die auf 10 Lm /W  bezogene Lebensdauer, die fü r  die genannten 
Typen bzw. 190 h, 370 h, 1600 h, 9100 h, 35 000 h  beträgt. In te r
essant is t die Feststellung, daß eine 40 W -Vakuum-W olframiampe 
fü r 115  ̂V, wenn man sie mit dem N utzeffekt der ersten Edison- 
Kohlenfndenlampe von 1880 brennen würde, eine Lebensdauer von 
nicht weniger als 150 000 Jah ren  haben müßte. Die m ittleren Lm/W  
bei einer festgolcgton Lebensdauer von 500 h betrugen bei der ersten 
Kohlenfadenlampe 1,12, hei der 40 W -W olframlampc 7,82. Auf die 
Entw icklung der E lek triz itä tsw erke h a t die G lühlampe bekanntlich 
den denkbar größten E influß ausgeübt. G leichzeitig sind aber 
auch mit der wachsenden Ausdehnung der E lek trizitätsw erke die 
Strom erzeugungskosten beträchtlich heruntergegangen. Sic be
trugen in A m erika beispielsweise im Ja h re  1880 : 20 Cents/kW h, 
gegenw ärtig nur 4,5 Cents, U nter Benutzung der ersten Edison- 
schcn Kohlenfadenlampe m it einem m ittleren W irkungsgrade von 
rd 1,1 Lm/W , einer handelsüblichen Lebensdauer von 600 h und 
einem Lam penpreisc von 1 ? konnte man deshalb für 1 Cents 50 
Lumenstunden erhalten, worin d ie  Lam ponerncuerungskosten ein
begriffen sind. Die gegenw ärtige 40 W -Lam pe koste t 32 Cents; 
wenn sie von gleicher Q ualität wie die a lte  Edisonlampe wäre, also 
einen W irkungsgrad von 1,01 Lm/W  bei einer Brenndauer von 
1000 h hätte , so würde sie  bei einem Strom preise von 4,5 Cents für 
1 Cent 190 Linnens tun den liefern, bei ihrem w irklichen W irkungs
grade von 9 Lm/W  während 1000 h aber lie fert sie 1700 Lumen
stunden fü r 1 Cent einschl. Lam penerneuerungskosten. Ix.

Einfluß der Temperatur auf die Lichtdurchlässigkeit gefärbter 
Gläser. — Der D urchlässigkeitsw ert gefärbter G läser ändert sich 
mit der Tem peratur, und zw ar nimm t er m it steigender Tem peratur 
ab, ausgenommen beim K obaltblauglas, wie aus der Zahlentafel 
ersichtlich ist:

P a r t> e Durchtäasigkeitswert bei
kalt heiß 30c ]00» 200» 300» 350

K upfer . . m itte lro t 100 97 92 87 84
K o balt , . h e llb lau — 100 10 1 104 107 108
K obalt . . tiefv io lo tt tiefblau keine m erk liche  V eränderung
G old . . . b laß ro t v io le tt 100 99 96 94 93
K upfer . . b laug iün gelbgrün 100 98 94 87 82
M angan . . p u rp u rro t b lauv io lett 100 97 94 91 90

» • zitronengelb orange 100 94 84 75 71
V • • schwachgelb — 100 98 94 91 90

K upfer . . dunkelro t — 100 86 67 50 42
Chrom  . . gelbgrün gelb 100 95 84 72 67

Dio D urchlässigkeit verändert sich über das ganze Spektralgebiet 
hin ziemlich gleichm äßig (M. L u e k  i e s h ,  T ransact. III. Eng. 
Soe., Bd. 17, 1922, S. 600). Ksr.

Elektromaschinenbau.

über den Verlauf des Drehmomentes bei asynchronen Drelifeld- 
motoren mit Käfiganker. — Um die gegenseitige W irkung zwischen

Stator und' Rotor m it H ilfe der Gesetze der elektromagnetischen 
Energie zum A usdruck zu bringen, versucht A n d r e n  o s e u ,  
den Käfiganker einer Asynchronmaschine durch ein Schleifensystem 
zu ersetzen, das in elektrom agnetischer H insicht dieselben Eigen
schaften besitzt wie der K äfiganker. U nter der Annahme, daß die k 
S latorstrüm e Sinusfunktionen der Z eitsind , und der Rotor in seiner 
Bauart, vollständig symm etrisch ist, werden zuerst die Selbst- und 
gegenseitigen Induktiv itäten  vom S tator und Rotor bestimmt. F ür 
die vte Harmonische des S tatordrchfeldes lassen sich nachher die 
F lußverkettungen bzw. das Drehmoment ZV erm itteln. Im w eiteren 
wird der V erlauf des Ikn limonietifcä. Tr in A bhängigkeit vom 
Schlupfe gezeigt. D iese F rage ist fü r dio P rax is von großer Be
deutung, denn beim A nlauf eines Asynchronmotors m it K äfiganker 
kann es Vorkommen, daß eine Sattelung des Drehmomentes be
steht. Das V erhältn is des Drehmomentes der vten Harmonischen

Tvzum Drehmoment der Grundharmonisehen des Drehfeldos - J r
1 1

kann gleich oder größer als 1 werden und liegt somit, die Ge
fahr einer Satte lung  des Drehmomentes vor. Es werden K riterien 
abgeleitet, die solche Erscheinungen zu verhindern ermöglichen. 
An Hand von experim entell nachgewiesenen F ällen1) wurden die 
abgeleiteten Form eln angewendet, und die Resultate ergaben gute 
Übereinstimmung. Abb. 5 und 6 zeigen den V erlauf des Dreh-

- x m

■inomentes in A bhängigkeit vom Schlupfe fü r  einen Motor von 50 PS 
-500 V 50 P er und 4 Polpaare. Aus Abb. 6 ersieht man, daß das 
Drehmoment schon fü r  einen Schlupf von etwa 0,94 Null geworden 
ist, so daß der Rotor, bevor er seine normale Tourenzahl erreicht, 
stecken bleibt („Areh. f. E loktrot." Bd. 12,1924, S. 453 bis 485). Sb.

Z ur Theorie der Kreisdiagrainine. — Je  mehr die Theorie der 
Kreisdiagram m e in die P rax is  E ingang fand, um so m ehr machten 
sich das Bestreben und das B edürfnis geltend; für d ie Bestimmungs- 
stucke des Diagrammkreises;. M ittelpunkt und Radius, einfache 
Form eln und K onstruktionen zu ermitteln. Eine vollständige 
Lösung dieser Aufgabe ergibt sich un ter Benutzung d er allge

‘) „Journ. A- I. E. E .“, Bd. 92, 1923, S/809. >) „ETZ» 1923, S. 219.
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meinen Sätze der konformen Abbildung. P f l i e g e r - H a e r t e l  gibt 
eine -allgemeine 'E inführung  in die Gedankengiinge, die zu r Be
nutzung der Sätze der konformen Abbildung für diesen Zweck 
iiiliren. E r leitet dann die Formel fü r den K reism ittelpunkt ab, die 
bereits Schumann („Archiv fü r E lektrotechnik" Bd. 11, S. 140 bis 
1-16), einem Hinweis.von P. K o e h e  folgend, ohne Beweis gegeben 
hatte. 'Aus ihr ergibt sich sofort die Möglichkeit, allgemeine 
Folgerungen über die L age dos D iagram m kreiscs zu  ziehen. Am 
Beispiel des Kroisdiagramms für den Drehstrom-Asynehron-Motor 
zeig t der Verfasser, wie einfach sich m ittels dieser Formel eine 
eingehende Diskussion gestaltet, uml leitet einige Sätze über die 
Abhängigkeit der Lage des K reism ittelpunktes vom prim ären und 
sekundären W iderstand, der sekundären S treuung  und dem V er
luststrom  ab („Arch. f. E lektr.", Bd. 12, 192-1, S. -1-S6-H93). Sb.

Apparatebau.

Selbsttätige liistullationssehalter (K leinautom aten). — Die
Firm a V o i g t  & H a e f f n e r ,  F ra n k fu rt a. M., deren 1920 
als erste! A pparat dieser Art geschaffener einpoliger Klcin- 
uufomat „US" hinreichend bekannt ist („ETZ" 1923, S. 157), 
bringt je tz t als E rgänzung dazu einen zwei- und dreipoligen 
Automaten US11 bzw. US111, 6 und 10 A 110/220/380 ,Vheraus. Zu den 
neuen Schaltern führte in gerader L inie die Überlegung, daß die 
großen Aulomaten fü r alle kleineren Strom verbraucher in Gewerbe 
und Industrie unpraktisch, weil zu teuer sind. Es m ußte also ver
sucht werden, nicht nur die Sicherungen zu ersetzen, sondern auch

Alil). 7. K leinaiitoniat-init Druckknopf. , , Abb. 8. Q uerschnitt 7.» A!>1>. 7.

d irek t ein- und auszuschalten, um den Hebelschalter zu ersparen. 
Dabei w ar aber zu bedenken, daß der allen Kurzschlußläufern 
eigentümlich hohe A nlaufstrom stoß jeden Automaten gewöhnlicher 
B auart wieder zur Auslösung bringt, wenn nicht besondere Vor
kehrungen dies verhindern. Die neuen Automaten wurden deshalb 
zunächst mit einer verstellbaren E inrichtung versehen, die den

Abb. 9. r Anlaßkurvo. Abb. 11- Q uerschnitt zu Abb. 9-

Ankerfedern aller drei .Polo fü r die Z eit des Anlaufs eine gewisse 
V orspannung erte ilt, so daß das Ansprechon der E lektrom agnete nur 
bei erheblich erhöhter Strom aufnahm e möglich ist. Die Betätigung 
der E inrichtung erfo lg t durch einen nach außen sichtbaren D ruck
knopf, D as W esen der E inrichtung is t  am besten ans Abb. 7 u. 8 
und der A nlafikurve (Abb. 9) zu ersehen. Mit dieser E inrichtung ist 
der Schalter zu einem ziemlich vollendeten Schutz fü r Kleinmotoren, 
d. h. bis zu 3 PS geworden, denn es is t nun möglich, die E instellung 
der A uslösestrom stärke so nahe an den normalen Betricbsstrom 
heranzubringen, wie dies für d ie  zulässige Belastung des Motors am 
geeignetsten erscheint.

D ie D ruckknopfverzögerung fü r den A nlauf konnte aber nicht 
als alleinige Lösung betrach te t werden, da sie  nicht fü r  solche 
Fälle geeignet ist, wo der Motor von anderer Stelle aus eingeschaltet 
wird. W e ite r  is t zu beachten, daß bei dieser Anordnung die A us
lösung im B etrieb  ohne jede Zeitverzögerung erfolgt. Das is t aber 
fü r  viel© F ä lle  sehr wünschenswert-, nam entlich bei W erkzeug
maschinen, Textilm aschinen usw., wo jede wesentliche Über

lastung irgendeinen Fehler anzeigt, dessen Beseitigung sofort not
wendig ist. Bei anderen Maschinen, wie Mahlgängen, Pochwerken 
usw. is t aber eine Zeitverzögerung erforderlich. Deshalb wurde 
eine zweite Lösung gefunden in der Beeinflussung der magnetischen 
Auslösung durch therm ische W irkung. D iese besteht darin , daß 
die Abfederung des A nkers un te r E inw irkung eines W ärm estahes 
steht, derart, daß die F ederk raft bei zunehmender E rw ärm ung 
verringert wird (Abb. 10 n. 11). Die A uslösestrom stärke ste llt 
sieh also gewissermaßen je nach dem W ärm ezustand -ein, bei 
Kurzschluß erfo lg t die Auslösung momentan, während sie übrigens 
bei steigender Belastung nach entsprechend' verlängerter Zeit 
erfolgt.

Abb. 10.- TCleinautoiuat mit Wärmerelais.

Diese neuen dreipoligen Kleinautom aten weiden normal für 
vorderseitigen Anschluß, m it Abdeckung durch eine solide Schutz
kappe aus Isolierm aterial, g e lie fe r t Außerdem sind auch A us
führungen in eiserner gekapselter Anordnung vorhanden, so. daß 
der Schalter auch fü r rauh© B etriebsarten ohne w eiteres v e r
wendbar wird.

Von diesen neuen dreipoligen Automaten w urde auf der Messe 
eine Sonderausführung gezeigt, bei der der A pparat gewissermaßen 
mit Frem dauslösung versehen ist. Dabei sind von den drei Polen 
des A pparates zwei m it der normalen M aximalauslösung des .be
treffenden Strom kreises versehen, während die Magnetbewicklung 
des dritten  Pole3 durch eine Spannungsspule gebildet -wird, die 
durch irgendeinen K oniakt von außen her Strom- erhalten  kann, 
so daß also der A pparat entweder durch Druckknopf oder durch 
irgendeine K ontaktvorrichtung zur Auslösung gebracht werden 
kann. Es is t also z. B. möglich, durch Kombination dieses A pparates 
m it einer Zeituhr die A bschaltung des A pparates (d. L p rak tisch  die 
Sperrung desselben) zu gewissen Zeiten zu bewirken. Ähnlich läßt 
sich die A bschaltung durch ©inen W asserstandskontakt, W ärm e
kontakt oder dgl. regeln, und -es is t anzunehmen, daß von dieser 
V orrichtung ein weitgehender Gebrauch gemacht wird.

F ernmeldetechnik.

Elektrische Nachrichtenübermittlung an Bord. — Eine der 
w esentlichsten Bestandteile der inneren E inrichtung großer Schiffe 
ist die N achrichtenüberm ittlung zwischen deren verschiedenen Ab
teilungen. Sie bedingt n icht nur d ie  A ufstellung eines vollständigen 
Telephonsystems m it A pparaten undSchaltpläncn, sondern auch be
sondere Vorrichtungen, uni die S teuerung des Schiffes sicher und 
schnell zu gestalten. Bei dem S i e m e n s -  Telephon verw endet 
man nicht, s ta rk e  Ström e; der Sendestrom beträg t n icht m ehr als 
0,07 A. Um das zu erreichen, is t beim  Siemens-System zum U nter
schied© von d er üblichen Schaltung des Sprechstrom kreises, bei 
der jedes Mikrophon mit dem Fernhörer über die B atterie  in Reihe 
liegt, das Mikrophon der einen Station in Reihe geschaltet m it dem 
F ernhörer der anderen, Station und das Mikrophon der zweiten 
Station in Reihe mit dem Fernhörer der ersten  ̂  S tation. Die 
B atterie  liegt in Brücke zwischen der Rückleitung und  den beiden 
Leitungen, die die Mikrophone und F ernhö re r über kleine Induk- 
tanzrollen verbinden; le tztere verriegeln die Sprechströme, lassen 
aber die Mikrophonspeiseströme leicht hindurch. D aher gelangen 
die durch die W irkung des Mikrophons hervorgerufenen Strom
schwankungen unm ittelbar durch den Fernhörer, ohne e rs t  durch 
die B atterie zu gehen. D as F ehlen einer Anhäufung, von Kohlen- 
kömöhen in dem Mikrophon — entsprechend der Verwendung 
schwachen Strom s — sow ie die E infachheit der A pparate und ihrer 
Verbindungen tragen  dazu bei, d ie Sprache unbegrenzt und unver
m indert k la r und deutlich, zu erhalten.

E s g ibt bei den gebräuchlichen Fernsprechern zwei Typen, ©in 
H andelsschiffsm uster fü r  Handelsmarinezwecke und ein Kriegs- 
sehiffsm uster fü r die besonderen E rfordernisse der Kriegsm arine. 
Der A pparat ist solid gebaut. Die Gehäuse sind, ausgenommen in 
dem Handelsschiffskabinentyp, aus Messing oder Kanonenmetall 
und w asserdicht hergestellt, sie besitzen gute Isolation und große 
mechanische Festigkeit. D ie E inzelteile sind  einfach, säm tliche 
Klemmen und- Verbindungen leicht zugänglich.
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D as Mikrophon ist ein Kapselmikrophon und ebenfalls -wasser
dicht; an s ta tt e iner Kohlonmembrane verw endet m an eine Metall- 
membrane. D ie A pparate arbeiten  m it 15 V, sprechen aber noch 
befriedigend an  bei Spannungen zwischen 12 und 20 V. D er er
forderliche A rbeitsstrom  w ird genommen entweder aus der Schiffs
beleuchtungsanlage m it H ilfe eines Potentiom eters oder aus p ri
m ären bzw. sekundären Elementen.

D as Handelsschiffstelephon h a t ein wasserdichtes Nornial- 
kapselm ikrophon und zwei trompetenförm ige Hörrohre. L etztere 
sind m it Gum miohrpolstern versehen und können, wenn es  ge
räuschvoll zugeht, bis z u  den Ohren des Sprechenden aufgerichtet 
werden; auf diese W eise werden die Außengeräuscho abgeschlossen. 
D er A pparat h a t einen Druckknopf zum Anrufen und kann noch 
m it einer drei- oder einer sechszölligeu Glocke versehen werden.

W ährend des Dockens oder der F a h r t eines Schiffes in  engen 
G ew ässern is t es fü r den Offizier auf der Brücke von d er größten 
W ichtigkeit, d ie R ichtung des Um laufs der Maschinen zu kennen. 
Der Siemens-Umlaufmclder ist dazu bestimmt, solche Meldungen 
abzugeben und joden Um lauf der Maschine durch Auf- und Nieder
bewegen -einer Fahne h in ter einem F enster in dem A pparat au f der 
Brücke anzuzeigen, ln  jedem A pparat sind zwei Fahnen vorge
sehen; die eine t r i t t  in  T ätigkeit, wenn die Maschinen vorw ärts 
laufen, die andere, w enn sie rückw ärts laufen. Der Melder auf der 
Brücke wird durch induktiv  erzeugten Strom betätigt. Die Appa
ratteile  im Maschinenr-aum können in ein Gehäuse eingeschlossen 
werden, so daß sie keinerlei W artung bedürfen.

Gewöhnlich is t  es schwierig und zeitw eise unmöglich, von der 
Schiffsbrücke aus zu sehen, ob die Schiffslichter genügend hell 
brennen. D am it das Versagen eines L ichtes sofort von dem dienst
habenden Offizier bem erkt wird, ist ein  Melder in dem Steucr- 
oder K artenhause notwendig. Der Siemens-Schiffslichtmelder gibt 
an: 1. durch leuchtende Zeichen, ob die Lichter genügend hell leuch
ten, 2. durch ein hörbares Signal, wenn s ie  versagen, und S. durch 
ein sichtbares W arnungszeichen, wenn der eine der Fäden der 
doppelfädigen Lampen unterbrochen ist. D er Melder ist ein festes 
G ehäuse,'an  dessen V orderseite ein P lan  des Decks in weißer 
Em ailfarbe sich befindet, der kleine runde F enster genau an der 
S telle der Schiffslichter hat. Das Gehäuse besteht aus Holz, üs 
kann aber auch, wenn erforderlich, ein wasserdichtes gußeisernes 
oder messingnes G ehäuse beschafft werden. D as G las der Fenster, 
die den Positionslaternen entsprechen, ist ro t bzw. grün, das  der 
F enster, die den Bug- öder H ecklichtern entsprechen, weiß. Durch 
eine T ür m it Schloß und Schlüssel gelangt man za  den Schaltern, 
die, genau bezeichnet, auch den Schiffsliehterii entsprechen. So 
lange letztere befriedigend brennen, werden die F enste r des Mel
ders von innen durch kleine Meldelämpohen erleuchtet; jedes 
F enster h a t sein eigenes Lämpchen. D ie Meklelämpchen sind nicht 
unm ittelbar m it den Schiffslampen in Reihe geschaltet, sie sind 
parallel m it Spulen verbunden, die im S trom kreis der Schiffslampen 
liegen; infolgedessen un terbrich t ein V ersagen einer Meldelampe 
nicht den Schiffslam penstrom kreis. Die Spulen w irken wie Relais 
und leiten den Strom zu  einem oben auf dem Gehäuse ange
brachten wasserdichten W ecker, ln  dem Augenblick, in dem eine 
der Schiffslampen erlischt, erlischt sofort die d ieser Lam pe ent
sprechende Meldelampe. Zur gleichen Zeit fä llt der A nker der er- 
wälhnten Spule ab und schließt den W eckerstrom kreis, so daß der 
W ecker anfängt zu läuten, ein hörbares W arnungszeiehen also für 
das Versagen des Schiffslichts. Der W ecker läutet so lange, bis der 
Um schalter des betreffenden Strom kreises geöffnet ist. H at die 
Schiffslampe Doppelfäden, so brennt die Meldelampe, wenn beide 
Fäden in ta k t sind, mit voller Helligkeit. Is t aber ein Faden un te r
brochen, so brennt zw ar die Meldelampe w eiter, aber m it verm in
derter Helligkeit, der W ecker läu te t nicht. Brennt dann auch 
noch der zweite Faden durch, so erlischt die Meldelampe sofort; der 
W ecker ertönt. D ieser wird vom Beleuchtungsstrom kreis' betrieben.

B isher wurden M aschincnraumtelegraphen fü r den V erkehr 
zwischen Schiffsbrücke und Maeehmenraum mechanisch betrieben, 
entweder durch D rahtseile oder durch Stangen und konische Räder. 
Diese Methoden hatten  aber große Nachteile und w aren dauernd 
Störungen unterw orfen, besonders bei großen Schiffen. A llm äh
lich is t die elektrische Ü bertragung c¡¿geführt worden. Sie w ar zu
nächst von der elek trischen .B etrjebskraft des Schiffes abhängig, 
und aus diesem Grunde sah . man sie  n icht als zuverlässig an. 
Siemens h a t seinen elektrischen M aschinenraumielegraphen aber 
von den Betriebsm itteln des Schiffs unabhängig gemacht. E r  speist 
den A pparat unm ittelbar ohne Verwendung von Spulen aus P rim är
batterien. D er A pparat arbeitet ganz sicher und' ohne Verzögerung 
in der -Übermittlung der Meldungen. D as System is t von der E n t
fernung der Brücke vom M aschinenrautn unabhängig, was besonders 
wichtig ist und den A pparat gerade fü r Sehiffe von großen Ab
messungen geeignet-erscheinen läßt.

Die zu r Verwendung gelangenden B atterien können die Appa
rate  12Monate ohne E rsatz versorgen („The Electr.", Bd. 89, S. 102).

M er.

Die drahtlose Telegraphie im Nahen Orient. — Bald nach 
dem Kriege, als Syrien und der Libanon un ter französisches Mandat 

•gestellt wurden, begann man Schritte zu unternehmen, um fü r diese 
beiden Länder eine telegraphische V erbindung m it der W elt, insbe
sondere m it F rankreich , zu erhalten. Die Landtelegraphenlinien

und die U nterseekabel kamen nicht in  Frage, d a  diese bereits stark  
ü berlaste t sind. Auch von einem neuen Kabel zwischen Beyrouth 
und. B izerte mußte Abstand genommen werden, da die hierzu be
nö tig ten  36 Mill. F r  zu hoch schienen. D arauf erbot sich 
eine französische Telegraphengesellschaft, au f ihr R isiko hin eine 
Radiostation zu errichten, deren Energie ausreiche, um einen 
regulären V erkehr m it F rankreich sicherzustellon. D ieser V or
schlag wurde angenommen und mit dem Bau sofort begonnen.

Die Radiostation Beyrouth umfaßt, wie alle derartigen  neu
zeitlichen Anlagen, eine Sendestation, eine Em pfangsstation und 
eine Betriebszentrale, die alle räum lich voneinander getrennt sind. 
Die Sendestation würde in  Khaldo —-12 Ion südlich von Beyrouth — 
errichtet. Die Schirmanteime w ird von einem 250 in hohen Mast 
getragen und besteht aus v ier Sektoren m it zwei Nioderführungon, 
so daß auch ein D uplexbetrieb vorgenomnien w erden kann. Die 
Sendeonergie wird geliefert von zwei HocMrequÖnzmasbhinen zu je 
25 Antennen-kW , deren normale Drehzahl 6000 beträgt. Hierbei 
geben die Maschinen eine Frequenz von 32 400, entsprechend 9260m 
W ellenlänge. D ie Drehzahl kann geändert werden, so daß auch 
die W ellenlängen 9000 m uad 11 200 in eingestellt werden können. 
Die Regelung erfolgt mechanisch und elektrisch und h ä lt die F re
quenz konstant. Zur Energieerzeugung dienen 2 D ieselaggregate 
von 85 PS Leistung. D ie Em pfangsstation „Raz de Beyrouth" liegt 
2 km .östlich von Beyrouth. Empfangen wird mit Rahmen. Der 
Endempfang sowie das Tasten  der Maschinen erfolgt in der Be
triebszentrale in Beyrouth. D iese ist m ilder Em pfangsstation durch 
ein siebenpaariges Bleikabel verbunden, das an einem auf Holz
m asten angebrachten Tragseil befestig t is t („Radioélectricité", 
Bd. III , S. 384-F387). Hh.

Die Ü bertragung durch die Erde in der „D rahtlosen". —
E l i  h u  T h o m s o n  hatte  in einem V ortrag  die bei dem jetzigen 
S tand der Erfahrungen se h r m erkw ürdig aum utende Behaup
tung aufgestellt, daß fü r die E rk lärung  der großen Reichweite 
die Annahme der ÄusbreTOTrig d e r  W ellen längs der Erdoberfläche 
allein genüge, umTdaß es nicht nötig sei, eine Heavisideschicht in 
der oberen Atmosphäre anzunehmen. (Hiergegen nimmt-O 1 i v o r 
L  ö d  g e Stellung. Lodge schildert zunächst die wechselnde Be
deutung, welche der E rde im L aufe der Z eit zugewiesen würde. 
Boi den ersten Versuchen im Ja h re  1888-F94 m it Hortzschen Wellen, 
die eigentlich nur wegen ih rer theoretischen Bedeutung ausgeführt 
wurden, um d ie Maxwellsche Theorie zu beweisen, fehlte jede E rd
verbindung, und es wurde alles peinlichst vermieden, w as irgend 
wio Leitung durch Erde au s sah. Marconi m achte dann 1896 die Erde 
zu einem Teil des Oszillators und schaffte dadurch die drahtlose 
Technik. Bald m erkte man aber, welche große Dämpfung die Erde 
fü r die Schwingungen bedeutete, und suchte sich wieder von ihr 
iYeizümäehen durch Verwendung eines Gegengewichtes in großer 
Höhe, so hoch, daß die A ntennenkapazilät und d ie Dämpfung ein 
Minimum wurden. Die Erkenntnis, daß durch E inschalten einer 
Selbstinduktion in die Antenne die dämpfende W irkung der Erde 
w ieder ausgeglichen werden könnte — es w urde dam als immer nur 
auf die Dämpfung allein gesehen, da man möglichst wenig gedämpfte 
Funkenzüge haben wollte —, führte  wieder zurück zu r einfachen 
Erdverbindung, der man bis heute treugeblicbcn ist. Obwohl man 
rein theoretisch tro tz der vielen A rbeiten  über das Erdproblem 
(Zcnnoek, B rylinski usw.) nicht w eiter gekommen is t und in der 
drahtlosen F em übertragung  also gar keine mathem atischen G rund
lagen vorhanden sind, glaubt Lodge doch aus dem experim entellen 
T atsachenm aterial schließen zu können, daß

1. eine leitende Schicht in der oberen Atmosphäre Tatsache ist,
2. daß eine solche Schicht von größtem V orteil fü r die Über

tragung auf große E ntfernungen ist,
3. daß ohne sie  der schädliche E influß des Sonnenlichtes un-

erk lä rb a r ist.
E ine ganze Reihe von englischen Fachleuten ,1ml inzwischen 

im selben Sinne gegen Thomson Stellung genommen („The Elec
tricien", Bd. 39, S ..206). A. M.  "  —

Verkehr und Transport.

Selbsttätige Fehlerbegrenzung in  Fahrleitungsnetzcn. — In 
genieur II. L ü t h y ,  Aarau, beschreibt in der „Schweizer B au
zeitung", Bd. 82, Nr. 12, vom 22. IX. 1923, das bei der F ahrleitung  
der S trecke Sihlbrugg—Zürich der Schweizerischen Bundesbahnen 
angewendete System  der Fehlereingrenzung bei- Kurzschlüssen. 
D iese B auart verdient insofern besonderes Interesse, als sie voll
kommen selbsttä tig  arbe ite t und in kürzester F r is t  die Abschaltung 
der kranken Leitungsstrecke und die Wiederaufnalmie des Betriebes 
ermöglicht. Sie ist auch für die deutschen V erhältnisse der Be
achtung wert. Von selbsttä tiger Fehlereingrenzung bei F ah r
leitungen elektrischer Hauptbahnen ist in Deutschland meines 
W issens bisher niemals Gebrauch gemacht worden. Die V erhält
nisse liegen allerdings in beiden Ländern verschieden. W ährend 
in der Schweiz die elektrische Verbindung der beiden F ah rle itun 
gen bei zweigleisigen Strecken und auch d ie  Zusammensehaltung 
der U nterw erke bevorzugt wird, ist bis je tzt bei den deutschen 
elektrischen Vollbahnen an der betriebsm äßigen elektrischen T ren
nung der beiden Gleise und auch der U nterw erksbezirke festge
halten worden. D a sich, hierbei eine verhältnism äßig schnelle
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Fehlereingrenzung auch ohne se lbsttä tige Einrichtungen erreichen 
läßt, so h a t mau davon abgesehen, zumal dii bei Störung des selbst
tätigen A rbeitens dieser Einrichtungen die Fehlereingrenzung nur 
noch schwieriger werden würde. Die Aufgabe der F ehlereingren
zung is t vielm ehr dem U nterw erkspersonal zugewiesen und kann 
von diesen in der Regel nu r wenig beschäftigten Bediensteten 
schnell und sicher durchgeführt worden, wenn*die erforderlichen 
N achrichtenm ittel zwischen dem U nterw erk und den Schaltstellen 
vorhanden sind. Anders liegen die V erhältnisse bei betriebs
m äßiger Zusam menschaltung der Fahrlcitungs- und U nterw erks
bezirke. D a is t man auf selbsttä tige Einrichtungen um so m ehr 
angewiesen, je, verw ickelter das Bahnnetz ist. Solche E inrichtun
gen sind für andere Zwecke bereits ausgeführt und haben sich be
w ährt, so z. B. das Überstrom schutzsystem  mit Z eitre la is oder die 
Verwendung von D ifferentialschaltungen. Beiden Bauarten haf
ten aber gewisse Mängel an, so die bei größerer Netzausdehnung 
notwendige sorgfältige Zoiteinstellung bei Überstromschutzzoit- 
rclais und bei der D ifferentialschaltung die Notwendigkeit von 
H ilfsloitungen längs der zu schützenden Leitungsstrecke.

[T '\ .  . .J P l .t_,----1 u _ j  ;
: : £ \ z  
1 ' .* 7 s ’ i \ a J

S  Sohaltposten Sililbrugg (Unterwerk) 
H  S tation  Ilorgen-Oberdort'
T  Tlmhvil 
K  K ilchberg 
IV W ollishofon 
E  Enge 
Z  Zürich  TIbf.

A  S elbsttätige A pparatu r 
F  Fernsteuerungstableau 
L  Fahrleitung

S t  Stations-Streckenabschnitt 
O Speisepunkt-Sehalter 
F  F rüfw iderstand

Abb. 12. S lreckenschaltanlagö Sihlbrugg-Zürieh.

D as auf der S trecke Sihlbrugg—Zürich angewendete F ehler
eingrenzungssystem  verm eidet diese Schwierigkeiten. Abb. 12 
zeigt das Schema der Anlage. Die doppelgleisige S trecke wird 
durch den.Speisepunkt.Schalter 0, der m it Ü.berstromauslösung ver
sehen ist, und zu dem parallel geschaltet ein auf VA A K urzschluß
strom eingestellter W iderstand m it Amperemeter liegt, gespeist. 
D ie F ahrleitungen der beiden Gleise und der S tationen sind, wie 
üblich in einzelne A bschnitte unterteilt, deren  A nordnung aus der 
Skizze hervorgeht. A uf jeder S tation befindet sich eine Sammel
schiene, an die die einzelnen F ahrleitungsabsehnitte m it Ölschal
tern angosclilossen sind. Außerdem is t  auf jeder S tation ein Null- 
spannungsrclais fü r jede F ahrleitung  und die se lbsttä tige Anlage 
fü r die Fehlereingrenzung vorhanden. T r i tt  nun ein Kurzschluß 
auf d er S trecke sein, so löst der Speisepunktschalter 0  aus. I s t  der 
K urzschluß vorübergehend, so w ird an dem Amperemeter des Prüf- 
w iderstandes sich kein  A usschlag zeigen, so daß der Speisepunkt- 
schalter wieder eingeschaltet werden kann. Bleibt der Kurzschluß 
dagegen bestehen, so e rh ä lt die F ahrleitungsan lage über dem Priif- 
w iderstand einen Strorii, dossen W e rt im U nterw erk so lange be
obachtet werden kann, bis die Felilerstelle selbsttätig  cingegrenzt 
ist. Dann verschwindet d e r Strom, so daß der Spcisepunktschaltor 
wieder eingelegt werden kann.

Die auf jedem Bahnhof unterzubringeude A pparatur besteht 
aus dem Schaltregler, dem Fernsteuerungstab leau  und zwei an die 
beiden F ahrleitungen der H auptglcisc angoschlossenen Nullspan
nungsrelais. D er Schaltregler ha t zwei Schaltwalzen, von denen 
die eine die Reihenfolge der B etätigung der auf der betreffenden 
S tation  vorhandenen Streekenschalter regelt, während die andere 
Schaltw alze den Beginn d ieser B etätigung veranlaßt. Durch eine 
E instellvorriehtung kann  der Zeitpunkt, an  dem diese zw eite W alze 
die Betätigung der S treekenschalter veranlaßt, zeitlich geregelt 
werden. D ie E instellung erfolgt nun so, d aß  zuerst der Schaitregler 
der entferntesten  Station in T ätigkeit tr i t t  und danach der Reibe 
nac-h die der nach dem Speisepunkt zu folgenden Stationen. Der 
Schaltregler wird durch einen E lektrom otor in Verbindung mit 
einem U m laufzahlregler angetrieben. Dazu w ird Gleichstrom aus. 
einer B atterie verwendet, wobei der Um laufzahlregler für den 
Ausgleich der Spannung und damit fü r eine synchrone Umlaufzahl 
aller Schaitregler auf den einzelnen Stationen sorgt. Das Fcrn- 
stcuerungstableau enthält die S teuerschalter fü r die Strecken
schalter sowie d io  Signallampen, die den Selialtvorgang. rück- 
melden. V erriegelungseinrichtungcn sorgen dafür, daß nach ein- 
goleiteter autom atischer S teuerungseingrenzung keine Schalter 
von Hand bedient werden können. D ie S treekenschalter sind als 
F re ilu ftö lschaltcr m it einer in den Ölkaston eingebauten Magnct- 
fcrneinschaltung ausgcbildet.

Die W irkungsw eise is t folgende: E s sei z. B. an der m it einem 
Pfeil bezeichneten Stelle ein dauernder K urzschluß der Fahrleitung  
cingetreten. Der Speisepunktschalter 0  schaltet sofort aus, und die 
F ahrdrah tan lage wird spannungslos; durch Abfallen der Null- 
spannungsrolais werden die Schaitregler säm tlicher S tationen so

fo rt in B etrieb gesetzt, und zw ar schaltet zuerst der Schaitregler 
in der S tation rA  den Stationsabschnitt 3 aus und w ieder ein. H ier
au f trennt er dio beiden F ahrleitungen 7 und 8 ab, wobei diese 
beiden Schalter bis au f 'w e ite re s  ausgesehaltet bleiben. Dann 
schaltet der Schaitregler in E  die beiden Fahrleitungen 1 und 2 aus 
und w ieder ein, ferner die F ahrleitung  7 und 8 aus. H ierauf folgt 
die Abschaltung der Schalter 1 und 2 in der Station W. Da in 
diesem Augenblick die gestörte Strecke abgetrennt ist, so verschwin
det der P rüfstrom  am Amperemeter im Speisepunkt S. D ie W eiter- 
betätigung der S treckenschalter, die noch n icht angesproehen haben, 
unterbleibt, weil die N ullspannungsrelais infolge W iederkehrens 
der Spannung wieder anziehen. Infolgedessen unterbleibt auch die 
W iedereinschaltung des Schalters 1 in W, so daß  nun die gestörte  
Strecke durch den Schalter l . in  W und den Schalter 7 in E abge
trenn t bleibt. Die Fahrdralitspannung te ilt sich über den Schalter 
2 in W und Schalter 8 in E  den übrigen Streckenabschnitten w ieder 
mit, während der Schalter 7 ausgesehaltet bleibt. Die ausgo- 
schaltet gebliebenen Schalter 7 und 8 in Z  schalten nunm ehr auch 
wieder oin, da die wiederkehrende Spannung die Nullspannungsrelais 
zum Anziehen bringt. D ie Sehaltregler aller S tationen kommen 
eine gewisse Zeit nach diesem V organg gleichzeitig zum Stillstand. 
Das Endergebnis des Schaltvorganges is t also die selbsttä tige A us
schaltung der gestörten Strecke. Dio Zeitdauer dieses Vorganges 
ist sehr kurz, so daß der B etrieb nach wenigen Minuten wieder fo rt
geführt werden kann. W esentlich ist, daß die S tationsschalter nur 
den geringen P rüfstrom  unterbrechen, während die L eistungsunier- 
brechung vom Speisepunktschalter vorgenommen wird.

Es läß t sich n icht leugnen, daß die Anlage ziemlich kom pliziert 
ist, und daß eine Störung in dem selbsttätigen A rbeiten dieser E in
richtung unter Umständen erhebliche Verzögerungen zur Folge 
haben kann. Im m erhin ist das V erfahren bei der Zusammenschal
tung von Fahrlcitu.ngsbezirken und den Fahrleitungen doppel
gleisiger Strecken von Bedeutung. Es kann auch bei der Betriebs
weise der deutschen elektrischen Vollbahnen m it V orteil da ver
wendet werden, wo von einer H auptstrecke Seitenlinien gespeist 
werden, ohne daß der unm ittelbare Anschluß dieser Seitenlinien an 
ein U nterw erk möglich ist. U s b o e k.

Bergbau und H ütte.

Energiespeicher in Zcelien- und Hüitcnbctriebcu. — Die Be
lastung der verschiedenen auf H ütten und Bergw erken arbeitenden 

: Maschinen is t Schwankungen unterw orfen, durch die ih re W irt
schaftlichkeit n icht selten  erheblich bee inträchtig t wird. Auch die 
auf diesen W erken anfallenden Mengen an Abfallenergie, wie die 
Dberscliußgaee der Koksöfen, die Abgase der Hochöfen, die Abhitze 
von Schmelzöfen usw., stehen m eistens nicht so gleichm äßig zur 
V erfügung, wie es im In teresse w irtschaftlich günstigster Aus
nutzung erwünscht wäre. Bei den Ungleichm äßigkeiten in der Be
lastung der Arbeitsm asehinen, und zwar vornehmlich der größten 
und w ichtigsten un ter ihnen, ist grundsätzlich zwischen ku rz
zeitigen Schwankungen, die-sich über nur wenige Sekunden oder 
Minuten erstrecken und sich häufig stoßartig  äußern, und solchen 
zu unterscheiden, die in längeren Zwischenräumen auflrcten . Die 
Schädlichkeiten dera rtiger S törungen sind, bis sich durch Kohlen- 
inangel und das dringend notwendige Streben zur Herabsetzung der 
Betriebskosten der Zwang zu äußerster Sparsam keit m ehr denn je 
ergab, wenig beachtet, ja, soweit ihre Rückw irkung auf den Kosscl- 
betrieb  und seine W irtschaftlichkeit in F rage kommt, oft grund
sätzlich in Abrede gestellt, wie überhaupt au f ein  günstiges A r
beiten der Kessel fast überall seh r wenig W ert gelegt wurde.

E s ist in Deutschland w o h l zuerst. Prof. J o s s e  gewesen, der 
genauere Untersuchungen über den E influß von Bciaslungsschwan- 
kungen auf den W irkungsgrad einer K esselaniage angestellt hat. 
E r fand bei seinen an einem Stoilrohrkessel unternommenen V er
suchen einen U nterschied im K esselw irkungsgrad von 22 % zwi
schen gleichm äßiger und sta rk  schwankender Belastung. W enn die 
angegebene Zahl auch natürlich n u r fiir die Verhältnisse, wie sie 
bei den Versuchen herrschten, zu trifft, so ist die Tatsache einer 
erheblichen Verschlechterung des sonst so günstigen W irkungs
grades von Steilrohrkeesein durch Belastungsschwankungen doch 
durch die Versuche nacligowiosen und kann nicht m ehr als belang
los h ingeste llt werden.

Kurzzeitige Schwankungen lassen sieh bei elektrisch ange- 
triebenon Arbeitsm asehinen mit H ilfe schnellaufender Schwung
räder Ausgleichen, wie es I l g n e r  bei Förderm aschinen und 
W alzenstraßen gemacht hat. W erden diese M asohihenarten durch 
Dampfmaschinen angetrieben, so is t zur Erhöhung ihrer 'W ir t
schaftlichkeit vielfach m it gutem Erfolge eine Abdampfturbine in 
Verbindung mit- einem geeigneten W armesperaher zum Ausgleich 
der Schwankungen in der Dampflieferung aufgestellt worden. Die 
Bekämpfung des schädlichen Einflusses von Ungleichheiten in der 
Energielieferung oder der Belastung der Arbeitsmaschinen, wenn 
sich diese Ungleichheiten über längere Zeiträum e eistreckcn, ist, 
abgesehen von den in  Anschaffung und B etrieb  teueren Akkum ula
torenbatterien, erst duröh dio von Dr. R u t h s  angegebenen Groß- 
wasserraum speichcr, die m it geeigneten, sehr genau arbeitenden, 
selbsttätigen A bsperrventilen verbunden sind, gelungen („A'EG- 
Mitt." 18. Jahrg., S. 239—248). Pi.
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Schüttclrutschen-Antrieb. — Um der ständig wechselnden 
Gewinnungsstelle folgen zu können, müssen sich d ie  Schüttel
rutschen schnell aus- und wieder einbauen lassen. Man bringt 
in derartigen Fällen, wo stets 
die ganze Rutsche infolge 
ihres Gewichtes die T ieflage 
einnimmt, zwischen A ngriffs
hebel an der Rutsche und Mo
torgestänge eine K ette an, 
zieht m it H ilfe des Motors die 
Rutsche hoch und spreiz t in 
der Höchst Stellung des Motor- 
gestänges den Hebel durch ein 
S tem pelstück gegen den Aus
bau ab, dann w ird die K ette 
verkürzt und d ie Rutsche 
w eiter hochgezogen, bis sich 
der Hebel durch Laschen und 
Bolzen am Gestänge befesti
gen laßt. D iese umstand- Aldi. 13. Schii t telrutscht'n-Ant ri cl).
liehe, n icht ungefährliche
und zeitraubende A rbeit w ird durch die in Abb. 13 dargestellte 
Kupplung bedeutend erleichtert und abgekürzt. Der Hebel b ist mit 
dem M otorgestänge a durch zwei Laschen d .und e verbunden,

Elektrische Antriebe.
Elektrischer Schiffsantrieb m it Pumpenstoß, — In  England hat 

man es neuerdings wieder versucht, W asserfahrzeuge durch 
Pum penwirkung fortzubewegen, obgleich sieh m it diesem Ver
fahren bekanntlich kein hoher W irkungsgrad erzielen läßt. Leichte 
M anövrierfähigkeit und der Umstand, daß die Instandhaltung des 
Propellers, die Säuberung von W asserpflanzen und Algen, fortfällt, 
haben aber die Gill P ropeller Co, Ltd. bewogen, Kähne mit dem in 
Abb. 11 dargestetlten Pum penaggregat auszurüsten , dessen Gleich
strommotor m ittels Schleif teitung gespeist wird. W ie aus Abb. 15 
hervorgoht, wird das A ggregat im H interteil des Schiffes e ingebaut 
dessen Boden ein Loch besitzt. D ieses Loch ist durch einen auf
gesetzten V crlikalzylinder wasserdicht gegen das Sehiffsinnere ab
geschlossen. In  den Zylinder w ird das Pum penaggregat ein
gesetzt, das aus einem 18 l ’S-Motor mit darüber befindlichem Re
gulierw iderstand e und d irek t gekuppelter l ’umpc besteht. Die 
S teuerung des Fahrzeuges erfolgt, dadurch, daß das ganze in den 
Rollen o gelagerto A ggregat m it dem Hebel h gedreht wird. H ier
bei werden Pflanzenteile, die sich etwa an der Bodenöffnung 
angesammelt haben und diese zu verstopfen drohen, durch.die Loit- 
schaufeln, die sich über einem Messer- bewegen, wie von einer 
Schere zerschnitten. Bei der Konstruktion wurde außerdem be
rücksichtigt, daß die M aschinenteile un ter W asser nur wenig über

Abb. 14. Pumpenas-preR-at fü r Schiffsantrieb.

deren E ntfernung voneinander durch die Schraube c einstellbar ist. 
Zur Sicherung der Schraube d ien t eine an e befestigte Stange f, 
d ie  in einer Öse fl der Lasche d geführt ist und den Dorn h der 
Schraube c faßt. Bei der Montage braucht n u r der D orn h gelöst 
und d ie  Schraube a u f  ihre größte Länge ausgedreht zu werden; 
dann kann man d mit b verbinden und die Rutsche durch Ein- 
sehrauben von c in d ie  rich tige Lage hochziehen („Glückauf" 
1924, S. 9). Ka.

die Kahnwandung vorstehen durften und daß sich der 
A pparat leicht demontieren und in. einen ändern Kahn 
einbauon lassen m ußte („Engineering" 1923, S. 157).

Ka.

P h y s ik  u n d  th e o re t is c h e  E le k tro te c h n ik .

E ine einfache Stabform m ir  Bestimmung der magne
tischen Eigenschaften m ittels der ballistischen Methode.
— Z ur magnetischen U ntersuchung von Probestäben mit 
dem fü r den technischen Betrieb so bequemen K ö p s e l -  
schen A pparat oder mit der ballistischen Jochmessung be
darf man bekanntlich einer V erbesserung, der sogenann
ten „Scherung", die aber wiederum von der Beschaffen
heit des P robem aterials abhängt; man muß sieh also, um 
einigerm aßen sicher zu gehen, etwa durch die Reichs
anstalt fü r  eine ganze Reihe von Probeslä-bcn verschiede
ner Art, Scherungskurveh hersteilen  lassen, d ie  man dann 
sinngemäß fü r ähnliches Material zu verwenden hat. Ab
solute W erte e rhä lt man n u r m it ballistisch untersuchten 
bewickelten Ringen oder mit ballistisch oder nlagneio- 
m etrisch gemessenen Blüpsoidcn. Die Ellipsoido be
dürfen allerdings auch einer Scherung, diese läßt 
sich aber ohne Rücksicht auf die N atur des M aterials 
aus dem D im ensionsverhältnis (Länge.,: Durchm esser) 
berechnen, während die Scherung fü r die in  freier 

Spule ballistisch gemessenen z y l i n d r i s c h e n  Probestäbe nicht 
nur vom D im ensionsverhältnis abhängt, sondern auch von der je
weiligen Perm eabilität, so daß die Anwendung der Eliipsoid- 
scherung auf zylindrische Probestäbe vom gleichen Dimensions
verhältn is s ta rk e  F ehler bedingt. Da nun die H erstellung von 
Ellipsoüden recht mühsam und schwierig ist, versuchten M a u r e r  
und M e i ß n e r  (Mitteil. a. d. Kaiscr-W ilh.-Inst. f. Eisenforschung 
I II , 23—27; H, 2; 1922), den Probestäben eine einfachere, eliipsoid-

Abb. 35- Schiffsantrieb eingebaut.
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artige  Foun zu geben, ■welche dem praktischen Bedarf genügt und 
doch hinreichend genaue R esultate gibt. S ie verw endeten zur 
Untersuchung vier. Sorten von Spezialstäben, aus denen sie je drei 
zylindrische Stäbe drehen und von der R eichsanstalt untersuchen 
ließen, ebenso je  einen S tab aus reinem Kohlenstoffstahl und aus 
Flußeisen. Nach verschiedenen Versuchen gelang es ihnen, durch 
Verwendung eines zylindrischen M ittelteils eines beiderseits an 
stoßenden längeren, schwaehkouischen und eines kürzeren, stä rker 
konischen Endstücks eine einfach herzustellendo Form  zu finden, 
die sich äußerlich der Ellipsoidform ziemlich gut anschloß und auch 
bei Anwendung der fü r das Ellipsoid gültigen Scherung Ergebnisse 
lieferte, die von denjenigen der R eichsanstalt'm ir noch wenig ab
wichen. E s muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß die von 
den V erfassern benützten M aterialien m it e in er K oerzitivkraft von 
zum eist 6-:-lS Gauß magnetisch sehr h art w aren ;'he i solchen aber 
sp ie lt die Scherung überhaupt nur eine geringere Rolle; bis also 
:mch an magnetisch weicherem Material mit einer K oerzitivkraft 
von etwa 0,5h- 1 Gauß, wie es heute schon allgem ein im Gebrauch 
ist, entsprechende Versuche m it befriedigendem Erfolg durchgeführt 
sind, läß t sieh ein endgültiges U rteil über die B rauchbarkeit dos 
V erfahrens noch n ich t abgeben. G u m 1 i c h.

Der E influß von naszierendem W asserstoff auf das A ltem  von! 
Stahlm agneten. — Um perm anente Magnete zu erhalten, sucht man 
bekanntlich die Abnahme des m agnetischen Moments durch k ü n s t 
liches Altern zu beschleunigen. Indessen geht die Abnahme des1 
Moments auch nach dem künstlichen A ltern noch m erklich weiter. 
J . C o u  1 s  o n ha t nun versucht, durch andere M ittel die Erreichung 
des Endzustandes zu beschleunigen. E r hut gefunden, daß durch, 
den E influß von naszierendem  W asserstoff das Moment in wenigen 
Stunden eine Abnahme erfährt, d ie b.% bis 20 % des u rsp rüng lichen  
Moments betragen kann. Eine w eitere Behandlung m it naszieren
dem W asserstoff h a tte  dann keinen merklichen Einfluß m ehr auf 
das Moment. Die Behandlung geschah in der W eise, daß der durch 
wiederholtes E rhitzen und Abkühlen künstlich‘gea lte rte  Magnet als ' 
Kathode in  ein mit 25 % Schwefelsäure gefülltes Blcigefäß ge
taucht wurde und einem Strom von e tw a 2 A ausgesetzt wurde. 
Leider fehlen in der Arbeit Angaben darüber, wie w eit das magne
tische Moment nach dieser Behandlung konstan t blieb, Es wird nur 
gesagt, daß 'Hämmern des Magneten wenig ¿d e r g a r keine W irkung ' 
h a tte  („Phys. Review" Bd. 20, 1022, S. 51). Br.

W erkstatt und Baustoffe.

Selileudcrniaschine fü r Transformatorenöl. — Die Reinigung 
(ins TrnnsformatorcnöW  'durch F ilte r  ¡hat m ancherlei Nachteile; sie

geht sehr langsam vor sich und wird 
schwierig, wenn das Öl ’W asser ent- 

■O: hält, d a  die F ilte r  sich m it W asser
. sättigen und m it der Zeit für das

'  ”* ö l undurchlässig werden; auch lösen
sich ganz feine Faserehen von den 
Zwischenlagen und gelangen mit in 
das gerein ig te ö l. Da diese Fasern 
sehr hygroskopisch sind, w irken sie 
bei zunehmender W asseraufnahm e 
des Öls außerordentlich schädlich. 
Abb. IG ste llt einen dem Milchsepa
rator von G ustaf de Läval ähnlichen 
A pparat dar, bei dem die Frem d
körper un ter Ausschaltung von F il
tern ausschließlich durch F lieh
kraft ausgeschiedeii werden. Wenn 
das schmutzige Öl aus dem mit Sieb 
versehenen Zulaufgefäß a in die 
Trommel b ström t, gelangt es in das 
V erteilrohr c; aus dem kegelför
migen erw eiterten U nterteil c' des 
Rohres t r i t t  es durch Löcher in 
dessen äußerer W andung zwischen 
die Scheideteller d, und zw ar außer
halb des gereinigten Öls. Durch die 
den ganzen Tollereiiisatz durchque
renden Loehreihen wird es w eiter 
zwischen die einzelnen Teller v e r
teilt, wo die eigentliche Trennung 

s ta tt findet. Das reine Öl steig t nach dem Ülauslauf im Hals des 
sogenannten Obertellers e und tr itt  in den m ittleren Fangdeckel f 
hinaus. Das abgeschiedene W asser strömt an der äußeren Kante 
der Teller aufw ärts und t r i t t  in den unteren Fangdeckcl tj über. 
Die im ö l .entuaffinen festen Frem dstoffe sammeln sich Im Schlamm
raum am Umfang der Trommel. Versuche m it s ta rk  gebrauchtem 
Transform atorenöl werden durch Abb. 17 veranschaulicht. Das öl 
w ar s ta rk  verbrannt, dickflüssig, schwarz und  undurchsichtig. Es 
wurde m ittels Separator in der W eise gereinigt, daß das aus dem 
Separator abfließende ö l ihm immer wieder zugeführt wurde. Die 
obere ausgezogene Linie entspricht dem vom Separator abfließen
den, die gestrichelte L inie dem zufließenden 01. In der Separator
trommel hatte  sich eine dicke Schicht verschiedener V erunreinigun
gen abgeschieden, die wieder mit dem ö l vermischt wurden. Die

Reinigung der Mischung erfolgte dann durch F ilte r. Das Ergebnis 
zeigt dio strichpunktierte  Kurve, die die Isolierfähigkeit des 
ungereinigten Öls wiedergibl und der gestrichelten L inie beim Ver-
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Abb. Ib. Schlcmlermuschine 
für ÖlremiffUftfr.

0 (
Abb. 1Ä Reinigen von Öl durch Schleudermascbine und Filter.

such m it dem Separator entspricht. D er A pparat wird, wie die 
Zeitsclir. d. Vor. d. Ing. m itteilt, vom B e r g e d o r f e r  E i s e n 
w e r k  auf den M arkt gebracht. K a.

Chemie.

Anwendung alkalischer A kkum ulatoren fü r  das Amvcrfen und 
Roleijclrten von Automobilen. — R. TI e r o l d  em pfiehlt den a lka
lischen A kkum ulator a ls  Anwurf- und Beleuchtungsbatterie für 
Automobile1). Der V erfasser weist vor allein darauf hin, daß eine 
gute A nw urfbatterie gegen s ta rk e  mechanische und elektrische 
Beanspruchung möglichst unempfindlich sein müsse, und betont 
m it Recht, daß bei allen solchen Automobilbeleuehtungs- und An
w urfapparaten d er W agen selbst vollkommen gebrauchsunfähig sein 
würde, sobald die B atte rie  den D ienst versagt; er behauptet deshalb, 
daß jede A rt von Akkum ulatoren, sofern sie nur sehr hohen An
forderungen in bezug auf H altbarkeit entspreche, einer B ieibatteric 
unbedingt vorgezogen werden müsse, auch dann, wenn sie schwerer, 
teurer und um fangreicher a ls  diese sei. A lle Bedenken, die gegen 
die Verwendung des Eisen-Nickcl-Akkumulators für diesen Zweck 
erhoben seien, hä tten  /sich in  F rankreich  bei praktischen Ver
suchen als hinfällig erw iesen. Eis komme gerade bei dieser Be
triebsart leicht vor, daß d ie A nw urfbaU erie schlecht geladen würde, 
wobei dann eine B leibattcrie Neigung zu su lfatieren  zeige, wäh
rend der Eisen-Nickel-Akkunuilalor durch schlechte A ufladung 1!! 
keiner W eise gestört würde.

Nun steht es allerdings außer Frage, daß der Eisen-Nickel- 
A kkum uiator für einige Verwendungszwecke auch seine beson
deren V orteile besifzt, vor allem muß in der T a t zuerkannt werden, 
daß er schlechte Behandlung oft viel besser als die BleibaUerle zu  
ertragen verm ag; trotzdem aber erscheint es von vornherein v e r
fehlt, ihn gerade für diesen Zweck, näm lich als A nw urfbalteno, 
zu verwenden. D iese A rt von B atterien  muß bekanntlich imstande 
sein, au f kurze Z eit sehr hoho Ström e herziigeben, d ie  das V iel
fache dessen darstellen, w as sonst für Akkum ulatoren gleicher 
Größe zugelassen wird. D as kann ein A kkum ulator aber nur dänii 
leisten, wenn sein innerer 'W iderstand ganz außerordentlich 
niedrig ist. Sofern m an aber Nachteile des Eisen-Niekel-Akkumu- 
la to rs hervorheben will, so muß notwendigerweise darauf hinge- 

Iw iesen werden, daß sein innerer W iderstand1 ein V ielfaches von 
idem_des Bleiakkum ulators ist. 1 n fo lgedcssenpäiit xlio1 Spannung 
¡eines alkalischen A kkum ulators, wenn ihm sta rk e  Ströme ent- 
’ nominell werden, praktisch sofort auf Null ab, so daß e r  dann 

geradezu den D ienst versagt, was gewiß fü r manche F älle  ein 
Vorteil sein kann, weil es infolgedessen nicht möglich ist, den 
A kkum ulator durch Entnahm e zu hoher Ström e zu schädigenjU ür 
den vorliegenden F all erschw ert aber diese Eigenschaft des hohen 
inneren W iderstandes die Anwendung eines alkalischen A kku
m ulators aufs äußerste, da er gerade d e r  liauptbedingung, die an 
ihn für diesen Verwendungszweck gestellt werden muß, nicht ge
nügen kann.

G ew iß gibt es manche Anwendungsgebiete, bei denen a lka
lische A kkum ulatoren am P latze  sind, an dieser S telle aber ist er 
fraglos dem Bleiakkum ulator so s ta rk  unterlegen, daß er füryÜid 
Verwendung als  A nw urfbatterie überhaupt n icht in F rage kommen 
kann. In der T at is t trotz der ausgedehnten Verwendung, die 
gerade A nw urfbatlerien in den V ereinigten S taaten  gewonnen 
haben — es mögen wohl 3 Mill. A kkum ulatorenbatterien für diese!) 

[Zweck geliefert sein —, nicht bekaim tgeworden, daß auch alka
lische Akkum ulatoren da für benutzt, weiden. Bem.

Der Einfluß von Verunreinigungen im Bleisammler. — E s ist
bekallB C 'M äT ig^W ö^V eiM f^filguägen  der ‘ÄkktiümTatorensäurc 
die K apazität und die H altbarkeit des Bieisammlers herabdrücken. 
H e l e n  C. G i l l e t t e  b a t im Laboratorium  der Prest-O-Lite Co. 
bestimmt, wie groß d ie Gewichtsmengen jener Stoffe sein m,üssen,i 
um Schaden zu verursachen. W eil jeder einzelne Sammler seine 
Besonderheiten besitzt, so w urden die Versuchszellen dadurch vor
bereitet, daß sie so lange geladen und entladen wurden, bis ihre K a
pazitä t konstant geworden war. Bei jeder M essungsreihe wurden 
zwei n icht verunrein ig te Zellen mitgemessen. Es wurden folgende

l) ,R6vue Giuerale de l'Eleetricitö“ Bd. X, S. 6(J.



17. April 1924. Elektrotechnische Zeitschrift. 1924. Heft 16. 377

Stoffe au f ihre W irkung geprüft: Antimon, A rsen, Kadmium/Eisen, 
Magnesium, Mangan, Quecksilber, N ickel/P la tin , Zinn, Silber, Zink 
in  Form  ihrer Salze, ferner Essigsäure, Salzsäure und Salpetersäure. 
Es wurde gemessen die K apazität in Amperestunden unm ittelbar 
nach der Ladung und nach längerem Stehen, die Spannungsänderung 
beim Laden und Entladen, endlich die Lebensdauer im Vergleich 
zu n ich t verunreinigten Zellen. — Im G egensatz zu der Annahme, f 
daß Metalle, die zwei W ertigkeiten  besitzen (z. B. E isen als Ferro- j 
und F errisa lz ), einen recht'schädlichen Einfluß auf die K apazität 5 
aüsüben würden, stellte sich heraus, daß nur Silber, Mangan und 
P la tin  so w irkten. Auch di-o Spannungskurve zeigte sich unemp
findlich, außer gegen Silber und P latin . Zusatz von Antimon er
n iedrigte die Spannung zw ar eine Zeitlang, aber nach einigen L a
dungen und Entladungen w ar die a lte  Spannung wieder erreicht. 
Das Antimon w ar verm utlich auf der negativen P la tte  abgeschieden 
und dadurch unschädlich gemacht worden. — Die Selbstentladung 
oder die V erringerung der K apazität beim Stehen wurde fü r  einen 
Zeitraum  von 4 Wochen bestimmt. Die normalen V ergleichszellen 
verloren in dieser Zeit etwa 18 %. Die Lebensdauer w urde in der 
W eise festgestellt, daß die Zellen so lange geladen und entladen 
wurden, bis d ie  K apazität auf einen bestimmten Bruchteil ihres u r 
sprünglichen W ertes gefallen war.

Zahlentafel 1 g ib t fü r die geprüften Stoffe die höchst zulässige 
Gewichtsmenge in  Prozenten des E lektro ly ten  (der A kkum ulatoren
säure') an, welche die Selbstentladung (S ) noch nicht beschleunigt 
und die Lebensdauer 7A ) noch nicht verkürzt, ferner die kleinste 
schon scHädliche Menge,

Z a h l  e n  t a f  e l  1.

V e r u n r e i n i g u n g Schon schädlich 
S | L

Noch unschädlich 
S L

M a g n e s iu m ...................... _ 0,5 0,5 ' 0,05
M a n g a n ............................... 0,005 0,005 — — -
Zink ............................... .... ■ — — 0,5 0,5
K a d m iu m ........................... — 0,5 0,5 0,05
E i s e n ................................... — 0,1 0,1 0,05
Nickel ............................... — — 0,5 0,5
Z i n n ...............................  . — — 0,5 0,5
A r s e n ................................... 0,5 — 0,05 0,5
A n tim o n ............................... 0,5 0,5 0,05 0,05
Q u e c k s i lb e r ...................... — 0,5 0,5 0,05
S i lb e r ................................... 0.1 — 0,05 0,5
P l a t i n ................................... ' -7 0,00001 — —
S a lz s ä u r e ............................ ? 1,0 7 0,5
Salpetersäu re  . . . . . 0,5 — 1,0 1,0
E ss ig sä u re ........................... 7 5,0 7

' 1,0

Die außerordentlich schädliche W irkung des Mangans (es 
wurde a ls  K alium perm anganat zugesetzt) machte sich bei unm ittel
bar aufeinanderfolgenden Ladungen und Entladungen durch stetes 

. Sinken der K apazität geltend. Nach einwöchigem Stehen w ar die_ 
K apazität so gefallen, daß die Zellen unbrauchbar waren. Die posi
tiven P lä tten  w aren aufgetrieben, löcherig und buckelig, die Paste  
weich; die negativen P la tten  zeigten nichts Auffallendes. Silber
zusatz in Form  von S ilbern itra t gab durch ausfallendes S ilbersulfat 
K urzschluß und sehr verringerte  K apazität, die aber nach 6 Ladun
gen den A nfangsw ert w iedererlangtc. D as Silber w ird anscheinend 
au f der negativen P la tte  m it Bleischwamm um hüllt, befördert aber 
.auch so die Selbstentladung. Von P la tin  ließ schon eine Spur die 
Zelle bei der Entladung gasen. Naoh 5 Ladungen und Entladungen 
war d ie  K apazität auf die Hälft© gesunken. D ie negative P la tte  

•war sa lbenartig  erweicht; ihre Ladespannung w ar um 0,23 V zu 
k lein geworden („Chemical and Metallurgien! Engineering", 
Bd. 26, 1922, S. 981). K 7 Ä —

E ntrostung  auf elektrolytischem  W ege. — Zur E ntrostung 
eiserner Gegenstände versuchte man in den Jah ren  1919/20 in 
England ein V erfahren, wobei die G egenstände nach einer vor
hergehenden Reinigung in kochender Ä tznatronlösung als Anode 
tn ein Bad von lOprozentiger Schwefelsäurelösung getaucht 
'wh.rden, das als Kathoden Z inkpiatten enthielt. Das V erfahren 
hatte aber den Nachteil, daß -es den Rost zw ar löste, aber n icht 
ehtfernte, d a ß , das E isen  durch die S äure m ehr angegriffen 
wurde als der Rost, daß durch Spuren von Säure, die in 
den  Poren des Metalls zurückblieben, ein w eiterer Zerstörungs- 
Prozeß sich anschloß, und daß der E lektro ly t dauernd erneuert 
werdfen mußte. Man w äh lt daher je tz t lieber alkalische Bäder von 
etw a folgender Zusam mensetzung: 75 g Ä tznatron, 75 g Soda, 
25 g N atrium sulfat, 6 g Cyannnlrium auf 1 1 W asser. Dabei wird 
der zu entrostende Gegenstand Kathode; un te r der E inw irkung eines 
Stromes entsprechend einer Dichte von 20— 10 — 3 A/dm®, je nach 
d er.D au er und der Beschaffenheit des Gegenstandes, entsteht eine 
energische Entw icklung von W asserstoff, der sich mit dem im 
Rost enthaltenen Sauerstoff zu 'W asser verbindet, wahrend sich das, 
übrigbleibende E isen als schw arzer Niederschlag auf dem Gegen
stand absetzt. D er Prozeß soll w irksam er und rascher verlaufen 
als im sauren  Bade; der dunkle E isenniederschlag soll sich leicht 
durch W aschen oder Reiben entfernen lassen, soweit nicht schon 
das Cyansalz, das zu diesem Zweck beigefügt ist, seine Beseitigung

bew irk t hat. D as Bad kann 4 bis 6 Monate ununterbrochen benutzt 
werden, wenn man nur von Zeit zu Zeit das verdunstete W asser 
e rse tz t E s  w ird empfohlen, die Badtem peratur ziemlich nahe dem 
Siedepunkt zu halten; die E lektrodencnifernüng w ähle man nicht 
un te r 15 cm. E ine Anlage, die m it 2000 A bei 10 V arbeitet, zeigt 
Abb. 18. Man erkennt den aus geschweißtem weichem Stahlblech
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a Becke cl Holzleiste /  Ifoißwasserbohälter
b Laufschiene e alkalischer Entrostung*- g Kaltxvasserbehälter
c Messingschione tank h saures Bat!

Abb. 18.- Entrostungsanlagc.

hergestellten  Entrostungstank, in  dessen unteren Teil zur E r
zeugung der erforderlichen Tem peratur eine Dampfschlange ein
gebaut ist. Die zu behandelnden Gegenstände liegen au f einer 
A rt G itte r, das an  einer aus der Abbildung ersichtlichen Laufkatze 
befestigt ist. Di© Gegenstände kommen aus dem Entrostungstank 
in den H eißw asserbehälter zum Abspülcn der Lauge. Nach 2 min 
können sie dann im K altw asserbehälter abgekühlt werden, worauf 
2 bis 10 min lang in einem sauren Bade der noch vorhandene schwarze 
E isenniederächiag en tfern t wird. Zum Schluß wird noch einmal 
der Heißwassexbehälter zu r Abspülung und N eutralisierung der 
anhaftenden S äure benutzt („Engineering" 1924, Bd. 117, S. 25).

K a.
44. Versam mlung der American Electroclieinieal Society1). — 

Auf der Herbstversam m tung der American Eleclrochemieal Society 
i n D a y t o n ,  O h i o ,  (27. bis 29. IX. 1923) w urde zuerst über den 
A n g r i f f  d e r  M e t a  1-1 e i n  d e r  W a s s e r l i n i e  verhandelt. 
K. M. W a t s o n  nimmt an, daß nicht Luftsauerstoff, sondern das 
F ließen eines F lüssigkeitsstrom es die Schuld träg t, welcher längs 
der M etallfläche di-o durch die Anfressung erzeugten Stoffe abw ärts 
führt, während an der Oberfläche frische F lüssigkeit von stä rkerer 
A ngriffskraft naelidringt. C. J. 11 o dm  a n  berichtete über V er
suche an elektrolytischen Kondensern, -bei denen der E rsatz  des 
Sauerstoffes durch S tickstoff jene A nfressung nicht beseitigte. 
O o 1 i n G. F i n k  wandte ein, daß d er Angriff, welcher W a t s o n  
in einer W asscrstoffatm osphäre beobachtet hatte, wohl au f dem 
Versprühen von F lüssigkeit beruhen könne, welches durch die 
feinen, von d er Anode aufsteigenden Sauerstoffbläschen erzeugt 
werde. Hiergegen helfe eine feine Schutzschicht von Paraffinöl 
auf dem E lektrolyten. W. B. S c h u l t e  wies darauf h in ; daß man 
bisher die Z inkzylinder von Trockenelementen nicht gegen das sie 
zerschneidende A nfressen an der Oberfläche des E lektro ly ten  be
schützen könne.

M. A. H u n t e r ,  welcher sich, seit Jah ren  m it der Gewinnung 
reiner Metalle beschäftigt — er  s te llt sie  durch Reduktion ih rer Cb lo- 
rid-o m it N atrium  h e r — berichtete über Zirkon, Vanadium, Uran, 
Chrom und Beryllium. Sein Berylliummolali enthält nur 0,4 % 
V erunreinigungen, glänzt w ie S ilber und läßt sieh in der K älte 
leicht aushämmern. Seine Dichte is t 1,79, sein Schmelzpunkt 1370 °. 
E s ist unlöslich in k a lte r konzentrierter Salpetersäure-).

In  den P ittsburgor L aboratorien der W e s t i n g h o u s e  Co. 
w urden die Zusam mensetzung und das A ltern isolierender F irnisse' 
von H, C. P . W e b  e r  erforscht. W ährend des Trocknens und Oxy
dierens der F irn isse bilden sich leitende Stoffe, welche den Iso- 
lationsnviderstand beträchtlich herabdrücken. Je  mehr Leinöl der 
F irn is  enthält, um so k le iner ist sein elektrischer W iderstand nach 
dem A ltern. Bei den m eisten F irn issen  is t d ie Oxydation nach e tw a 
96 Stunden praktisch  vollendet, wenn die H aut dünn ist. Leinöl
firn isse sind am sauersten , China-IIolzöl-Firnisse entwickeln 
w eniger Säure. U ber das V erhalten der synthetischen H arze be
richtete E. -J. C a s s e l  m a n n .  Die Phonol-Formaldebyd-Harzo 
w erden als B indem ittel Faserstoffen, w ie P apier, Leinewand oder 
A sbest zugesetzt, um sie zu formen. Die synthetischen H arze ent
halten  oft flüchtige V erunreinigungen, die beim A ltern entweichen; 
dadurch verbessern sich die elektrischen Eigenschaften. Beim an-

9  -Chem ical aud M etallurgical E ngineering“, Bd. 29, 1923. S. 657, 10. Sp.
9  Daß S -C . L i n d  die G ew innung von Beryllium m etall als „a deeided 

trium ph“ rühm te, beruh t auf se iner U nkenntnis der P a ten te  von S t o c k  und 
G o l d s c h m i d t ,  welcho es durch E lektro lyse eines geschm olzenen F lu o rid 
gem isches bequem er und ebenso re in  (99 b is 100% Be) in größeren M engen 
herstellten .
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V E R E I N S N A C H R I C H T E N .

y  d e

Verband Deutscher Elektrotechniker.
(E ingetragener Verein.)

Geschäftsstelle: Berlin W. 57, Potsdamer 8tr. 68.
Fernspr.: Amt K urfürst Kr. 9320 u. 9306.
Zahlungen an Postscheckkonto Nr. 21312.

Kölner Messe.
Aus Anlaß der Kölner Messe vom 11. bis 17. Y. 192-1 wird -die 

E lektrotechnische G esellschaft zu Köln gemeinsam mit den 
übrigen technisch-wissenschaftlichen Vereinen Kölns am 12. V., 
abends 8 Uhr, im großen Saal der Lese, Langgasse 6, einen ge
selligen Abend veranstalten m it F ilm vorführungen aus den be
deutendsten W erken des Kölner Industriegebietes und sonstigen 
D arbietungen. A lle Ingenieure, die zur Kölner Messe kommen,

sind an diesem Abend herzlich eingeladen. E in trittsk arten  gegen 
Vorzeigung eines Ausweises a ls  Mitglied des VT>£ im Technischen 
Bcratungszinim er auf der Messe.

Bekanntmachung.
Nachstehend w ird der E ntw urf zu einem N orm blatt für . \

Dynamobleche
bekanntgegeben.

E insprüche gegen diesen E n tw urf sind bis spätestens 81. V. 
1924 an  die G eschäftsstelle des VDE, Berlin W  57, Potsdam er 
Straße 68,. e inzureichen.,

dauernden E rh itzen  auf 105°, 125° und. 150° während 120 Tagen 
welche m it v iererlei Stoffen getränkt w aren, aber die mechanischen 
wuchs, wie D. E..1I o w e s fand, der Isolationswidersiand von Spulen, 
Eigenschaften der Isolation verschlechterten sieh wesentlich. Der 
elektrische W iderstand von Bakelitspulen erw ies sicli als viel 
größer als bei ’irgendeiner Gummitriinkung nnd der K raftfak tor war 
kleiner, weil der Bakelit n icht-erw eicht. In  der diesen drei Vor
trägen folgenden Besprechung erw ähnten E. E. S t a r k  und II. B. 
TV a h  1 i n  die Oberflächenrisse geform ter Bakelitm assen 
und empfahlen, den elektrischen W iderstand durch Be
decken m it geschmolzenem Schwefel zu verbessern.
G. G. F i n k  und H. C. P.  W e b e r  haben Bakelit ais 
Baustoff fü r Säure- und A lkalibehäller sehr geeignet ge
funden. Zellen, die aus Rednmnolplalten gefügt wären, 
zeigten sich gegen Schw efelsäure fast unbegrenzt w ider
standsfähig. Dr. B l u m  b at beträchtliche Mengen von 
Phonol in sauren Kupferbädern nachgewiesen', welche mit 
Bakelit in Berührung waren.

Die Verhandlungen des zweiten Tages waren der Elek
trochemie der Gase gewidmet. Die bekannte Tatsache, r 
daß durch Phosphordampf die letzten Gasmengen aus 
evakuierten G lühbirnen en tfern t 'werden, w ird von
F. H. N e w m a n auf die Bildung chemischer Verbindun
gen, die w eniger flüchtig  sind, zuriickgefUhrt, während 
das U ntersuchungsiaboratorium  der Londoner General 
E lectric verm utet, daß das Gas von einer festen ffäu t au f
genommen wird, welche sich infolge der Entladung auf 
der Glaswand niederschlägt. D. Mc F  a r  1 a  n M o o r e  
von der Edison Lamp Co. beschrieb eine neue gasgefüllte 
Glühlampe für 11Q V und P r e s t o n  Mc  F a r ' l a n  
M o o r e  von der Sperry Gyroseope Co. zeigte eine Cc C2- 
Bogenlampe, deren F lächcnhelligkcit lömal größer ist 
als die d er großen gasgefilllten W olframlampen (1500 cp/ 
mm2 gegen 100).

Der letzte V erhandlungsgegcnstand w ar die elek
trische Abscheidung von Metallen. Durch Röntgen
strahlen  ha t E. C. B a i n  festgestcllt, daß  alle seine 
M etallniedersohläge durchaus kristallin isch waren und 
ihre Korngröße etw a d er von K ristallen  aus Schmelzen 
entsprach. K. W.- S c li w a  r  t  z hat gute, auf S tahl fcst- 
haflendo Chromniedersahlägc aus Lösungen bekommen, 
welche im L iter 3 g Chrom sulfat und 200 b is '400 g  Chrom
säure enthielten. In diesen Lösungen wurden Chrom
anoden auch bei dauerndem A rbeiten nicht passiv. Daß 
sich gleichzeitig m it der Chromabscheidung W asserstoff ; 
an der Kathode entw ickelt, ist w esentlich für den guten 
Erfolg, D er W asserstoff scheint das frisch abgeschiedene 
Chrom zu schützen und seiner Neigung zur W iederauf
lösung .entgegenzuwirken. E. Ä. R i c h a r  d s  o n  fand als 
geeignetste Stromdichte 8 A/dm2. Das Chrom für die Anoden wurde 
von der Therm it Metal Corporation m it einer Reinheit von 9S bis 
99 % geliefert. M it dem in Deutschland benutzten Bade von L  i o b - 
r e i c h  haben S. E. S h e p p a  r  d und A. B a 11 a  r d auf Messing 
stah lg raue Chromniederschläge erhalten; sie  arbeiten m it einer 

. in Gaze eingohüllten G raphilanode bei 13 A/dm2 und 6 V1).

Boi der elektrolytischen G ewinnung von Zink aus den Laugen 
abgerösteter Z inkerze stören winzige Mengen von Kupfer und 
anderen Metallen außerordentlich. S. F  i e  1 d und W. L, II a r  - 
r i s fällen diese V erunreinigungen aus, indem sie  eine berechnete 
Menge von QuecksiIbersulfaf und dann von Z inkstaub (etw a 
0,01 % Hg und 0 ,1— 0,15 % Z n ) zufügen, rühren  und zum Sieden 
erhitzen; dann scheiden sich die V erunreinigungen a ls ©in schwarzer 
Schaum ab. D ie von Kupfer, Nickel und Kadmium befreite Lösung 
wird durch F ilte r  hindurch in  die V orratsbehälter fü r die E lek tro
lyse gepumpt. Ii. A.

Allgemeiner Maschinenbau.

Selbsttätige Tafel-Kurhelpresse. — A uf dem Gebiete des 
Pressen- und Stanzenbaues fehlten bisher noch Automaten, die ähn
lich w ie Bandm aterial auch Bleehtafeln dem Stempel der Presse 
se lbsttä tig  zuflihren, so daß zugleich die günstigste M aterialaus
nutzung erzielt wird. D iese Lücke soll die in Abb. 19 dargestellie

j chirurgische Instrum ente nach dem 
L !  e h r e i  o h  sehen V erfahren m it einem  silberglänzenden, sehr w iderstands- 
flihigcn Chrom überzug versehen.

Abb. 19. Selbsttätige Tafel-Kurbelpresse.

P resse der Flederm aus A. G., E rfu rt, ausfüllen. Die Maschine ist 
fü r vollautom atischen Betrieb eingerichtet und m it selbsttätiger 
Ölung fü r alle bewegten Teile versehen. Zur V erringerung der 
Massen ist der Transportsohlittcn aus Aluminium hergestellt. Die 
S tillstandszeit zum Einspannen einer neuen Tafel ist dadurch 
wesentlich verkürzt, daß zwei leicht einsetzbare Zangen fü r die 
Tafeln vorhanden sind. E ine dieser Zangen wird während des 
Laufes der Presse au f einem mit Anschlägen versehenen Vor
bereitungstisch m it einer neuen Tafel versehen. D ie Presse bleibt 
nach Ausführung des letzten  Schnittes se lbsttä tig  stehen, so daß 
der A rbeiter nach Entfernung des alten  T afclrcstes die neue Tafel 
einsetzen kann. Die E instellung au f  andere W erkstücke, S ch ritt
w eiten und Teilbilder geschieht an dem links hinten am Tisch an
gebrachten G etriebe, das aus einem doppelten W endegetriebe, 
einem Sohwinggetriebe fü r  den Quervorschub und dem Steuer
mechanismus besteht. Außen sitzen Teilseheiben zur Regelung der 
Schrittw eiten. A lle durch G röße und Form  der Teile sowie durch 
beste A usnutzung der Tafeln bedingten Teilungsbilder können ge
schnitten und die Presse für den F all plötzlich .auftretender Stö
rungen in jedem Augenblick stillgesetzt werden. Sehr.
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D y n a m o b l e c h e

Elektrotechnik

DIN
E n tw u rf  1 
VDE 6400

A r t

I 11 III IV

B e m e r k u n g e nnormale
Dynamobleclie

schwach-
legierte
Bleche

mittelstark
legierte
Bleche

hochlegierte
Bleche

F o r m a t  
zul. ¿Abweichung

± i %
' 1000 x  2000 1000 X  2000 1000 X  2000 750 x  1500 1000 x  2000 Größere Formate sind erhältlich. Für kleinere bisher handels

übliche Formate mit geringen Abweichungen soll bei größeren 
Bestellungen kein Ucberpreis goiordert werden.

S t ä r k e  
zul. A bw eichung 

±  10%

í i ,

0,5 k),754,0 1,5 0,5

ly v twlcüLJ Pp

0,5 0,35 0,5 Grübchen oder Wärzchen dürfen nicht in größerer Anzahl vor
handen sein. Die Bleehstiirke soll nicht an diesen Stellen fest- . 
gestellt werden.

S p e z i 
f i s c h e s  

G e -  
v  i c h t

m it 
Zunder < 
: en t

zundert

7,8

7,85

7,75

7,8

7,65

1,1

7,55

7,6

Diese Werte sind unabhängig von den .Meßwerten für die Be
rechnung der Verluste maßgebend. Arten 1 und It werden im 
allgemeinen nicht duroh Beizen entzundert. Arten 111 und IV 
dagegen sind durch Beizen zu entzundern.

• V ‘ , ■' :
B i e g e z a li 1 

fü r 0,5 mm 
starke  B leche

25. 20 15 3 Diese Zahlen gelten nur als Richtlinien.

V e r 
l u s t -  

z a h l c n  
G r ö ß t 
w ert

v to

% 5

3.6

8.6

S

19

— - 3,0

7,4

2,6

6,3

1,3

3,25

1,7

4

Die Verlustmessung geschieht hei 20° G mit dem Eppstoin-Appa- 
rat bis 50 l’e r/s  mit praktisch sinusförmiger Spannungskurve 
nach der einfachen W attmeter- oder Dill'erentialmethode. 

Angegeben wird der Verlust in W att pro kg hei 10010 Gauß als 
Vio und hei 150Ü0 Gauß als Vis.

A l t e r u n g
(V erlustzuuahm e)

G rößtw ert
7,9 % 5 % Die Alterung wird durch eine Erwärmung der Bleche während 

600 Stunden bei einer Temperatur von 100° O herbeigeführt.

M a g n e -  
t i s i e r -  
b a r k e i t 
(K leinst

werte)

B »
Böo
Bioo
B 300

15 200
16 200 
17 300 
19 800 __

15 000
16 000 
17 000 
19 500

14 500
15 500 
17 000 
19 000

14 500
15 500
16 500 
18 500

Die Bestimmung der Magnetisierbarkeit geschieht mildem  Epp
stein-Apparat nach Gumbüch-Regowski oder der Diiferential- 
methode von Siemens & ilalske. Zur Beurteilung der Magne
tisierbarkeit dient die Angabe dor Induktion bei 25, 50, 100,300 
Amp. je  ein als B25-B 50-BM0—B;og,

\

U m b i e g o  v e r s u c h .  P r o b e e n t n a h m e .
Zur B eurte ilung  de r Zähigkeit d ien t der U m biegcversnch. Boi Je d e r  L ieferung  sind fü r je  2,5 t 4 P robetafe ln  zu entnehm en, 

diesem  V ersuch w ird  ein in d e r W alzrich tung  entnom m ener B lech- A us d iesen T afe ln  sind S treifen  30 x  500 mm im Gesam tgew icht von 
stre ifen  von 30 mm B re ite  bei 20° C zwischen K lem m backen m it einem 10 kg m it scharfem  W erkzeug  gra tfre i zu schneiden, und zw ar die 
Itundungshalbm esser von 3 mm um 180ü hin- und  hergebogen. H ier- H ä lfte  d e r S tre ifen  längs, die andere H älfte  q u er zu r W alzrichtung, 
bei g ilt die e rs te  B iegung von 90° als volle Biegung. D ie B iegezahlen F ü r  die V erlustm ossung und  B estim m ung d e r M agnetisierbarkeit 
de r T abelle  geben die Anzahl de r Biegungen bis zum E in tr i tt  des sind d ie S tre ifen  für die V ersuche abw echselnd zu schichtend 
B ruches an.

17. A pril 1924. V erband  D eutscher E lek tro tech n ik er E. V.

Bekanntmachung.
H ierdurch werden die E ntw ürfe zu den N orm blättem  

DIN VDB 400 Edisongewinde (Gewindeform. und Grenzmasse) 
und

D IN V D E  401 Edisongewinde (Gewindelehren) 
hekanntgegeben.

Enrwände gegen die Entw ürfe sind spätestens bis zum 15. Mai 
1924 an unsere Geschäftsstelle einzusenden.

E r l ä u t e r u n g e n  
zu den Normblatt entwürfen DINVDE 400 und D INVDE 401 

über Edisongewinde und Gewindelehren.
Die vorliegenden E ntw ürfe übernehmen die in den bisher be

stehenden VDE-Normalien festgelegten Abmessungen und Kon
struktionsangaben un te r E inführung von Kurzzeichen fü r die ein
zelnen Gewindegrößen.

Die Kurzzeichen werden gebildet durch die Bezeichnung E 
(Edisongewinde) und die Zahl fü r  die Gewindcgrößc. D iese Zahl 
w ird abgeleitet von dem W e rt des Außendurchm essers der Kon- 
struklionsm ittellin io  (Ideallin ie), abgerundet auf volle Zahlen, 
L etz te re  sollen eine schnelle V orstellung über Größe und A rt des 
Bdisongewindes ermöglichen. Die Kurzzeichen sind daher in der 
L eitspalte angegeben.

D er N orm blattontw urf DIN 400 enthält ferner die Angabe des 
Flankenm aßes, das entsprechend DIN 12 angegeben wurde, und 
zw ar bezogen au f die K onstruktionsm ittellinie (Idcalgew inde).

Die Steigung fü r das Gewinde E  27 wurde entsprechend der Be
zugstem peratur — 20 “ C m it 3,629 mm angegeben (bisher in den 
VDE-Normalien 3,628). D ie hiernach errechnete Rundung r =  
1,003 mm is t der praktischen A usführbarkeit wegen jedoch wieder 
m it 1,00 mm angegeben worden.

Die Buchstabenbezeichnungen fü r die einzelnen Durchmesser 
w urden da, wo eine andere Bezeichnung nicht nötig  wurde, ent
sprechend1 den sonstigen G ew indebiättern gew ählt und der Voll
ständigkeit halber die G angzahl auf 1" engl, angegeben.

Zum Aufbau beider N orm blattentw ürfe ist zu sagen:
A uf B latt D IN V D E  400 ist die Gewindeform (Idealgewinde) 

festgelegt und eine entsprechende Tabelle vorgesehen worden.
E ine zw eite Tabelle gibt die Gren'zmaße für Bolzen und M utter 

an, die sieh m it den entsprechenden Maßen des L ehrringes bzw. 
Lehrdornes decken.

A uf B latt DIN VDE 401 is t  in der Zeichnung zunächst ebenfalls 
das Idealgewinde angegeben, ferner als sta rk  gezeichnete K urve 
dg, d\ 0, Dkj Di k, die Lage der Gewindeform des Lehrringes und des 
Lehrdornes. D ie Lage der Gewindeform bei größter M utter sowie 
bei k leinstem  Bolzen wird durch eine gcs-tricheltp K urve dk.r, D ia 
d a rg es te llt

Di© Maße fü r die Gewindegrößen der Lehren, G ut- und Aus
schußseite, sind in den Tabellen festgelegt und- -entsprechen den 
Gi;ößt- bzw. K leinstm aßen auf DIN VDE 400.

Die Formen d er Lehren entsprechen den DIN-Lehren.



380 Elektrotechnische Zeitschrift, 1924. Heft 16. 17. A pril 1924.

Edison-Gewinde
Gewindeform  und Grenzmaße

Noch nicht endgültig

Elektrotechnik

DIN
E n tw u rf 1 
V D E  400

E 10 
E 14 
E  27 
E  33 
E  40

Benennung

Edison-Gowindc
Edison-Gewinde
Edison-G ew inde
Edison-Gewinde
Edison-Gewinde

Außen-jInnen- 
durch-: durch- 
messer messer 

Du j dg

Flan
ken- 

dureh-
messer

D,

Gang
zahl 

auf 1"

Stei
gung

li

Gp- 
w in
do- 

tiefe 
t„

Bun
dling

r

9,6 i 8,6 9,1 14 1,814 0,50 0,536
13,93 12,33 13,13 9 2,822 0,80 0,825
26,6 j 24,3 25,45 7 3,629 1,15 1,00
33,1 30,5 31,8 6 4,233 1,30 1,19
39,55 | 35,95 37,75 4 6,350. 1,80 1,85

Grenzm aße des B olzen- und M uttergew indes

Bolzen Mutter
Außen- Kom- Außen- Kern

durchmesser durchinesser durchmesscr durchmesser
td .2 ^  o d d i D D.N Größt ■ Kleins t- Größt Kleinst Kleinst Größt Kleinst Größt

maß i maß maß maß maß maß maß maß

E 10 9,57 9,40 8,57 8,40 9,63 9,80 8,63 8,80
E  14 13,90 13,70 12,30 12 ,10 13,96 14,16 12,36 12,56
E  27 26,55 26,20 24,25 23,90 26,65 27,00 24,35 24,70
E  33 33,05 32,65 30,45 30,05 33,15 33,55 30,55 30,95
E  40 39,50 39,05 35,90 35,45 39,60 40,05 36,00 36,45

L) l le rg e le ite t  von dem gerundeten  A ußendurchm esser. 
Gew indeloliren sielie DIN  YDE 401

17. A pril 1924. V erband D eu tscher E lek tro techn iker E .V .

Bekanntmachung.
Die Zählcrkommission

h a t in  ihrer, letzten Sitzung beschlossen, die P aragraphen  4, 5 und 6 
der Regeln und. Nonnen fü r E lek triz itä tszäh lcr zu ändern und für 
dieselben nachstehenden W ortlau t festgelegt. Ebenso sind einige 
Maße fü r die Zfilileraufhängung in § 12 geändert.

F erner hat die Kommission zwei neue P aragraphen über „Zähl
w erk" und „Eichformel" aufgestellt; die ebenfalls nachstehend ver
öffentlicht werden.

Boi einem Neudruck soll der Text der Regeln im übrigen dem 
der N orm blätter DIN VDE 5800, B latt 1 bis 3, angepaßt werden.

§ 4.
A n s c h l u ß k l c m m e n .

Als normale Hauptstrom klem m e gilt eine Klemme, die gerade 
Leitungen dinznfüliren gestattet.

Die Hauptstromklemmen der Z ähler bis 15 A müssen fü r den 
Anschluß von Leitungen von mindestens 10 mm2, diejenigen der 
Zähler von 20 bis 30 A und die der M eßwandlerzähler fü r .solche 
von 25 mm2 bemessen' sein.

Jede Leitung w ird m it zwei Druckschrauben festgeklemmt. 
Bei Verwendung von nur je einer Druckschraube muß der Anschluß 
in anderer W eise gesichert werden.

F ü r die Spannungsklemmen gelten folgende Regeln:
Zwei nebcneinanderlicgende, n ich t durch einen Isoliersteg ge

trenn te  Klemmen dürfen keinen nennensw erten Spannungsunter
schied aufweisen. Jede Spannungsklemme liegt neben oder 
zwischen den zugehörigen Stromklemmen.

F ü r  den H auptstrom  ist die Einführungsklcm m e — von vorn 
gesehen — ste ts  von links die erste, die Ausführungsklemme die 
zweite, Bauptstromklemmo (bei Schaltung Nr. 2 um gekehrt).

Bei Zählern, die zum Anschluß an Meßwandler bestimmt sind, 
müssen die Spannungsklemmen zwischen den Hauptstromklemmen 
liegen und von diesen durch isolierende. Stege getrennt-sein.

D ie Klemmen und Anschlußpunkte fü r größere Schaltanlagen 
können im Schaltbild bezeichnet werden; s ic  sind, dann m it a ra 
bischen'Zahlen von links nach rechts, m it 1 anfangend, fortlaufend 
zu versehen.

Die Klemmen seihst werden nicht bezeichnet.

Noch nicht endgültig

Edison-Gewinde
Gewindelehren

Elektrotechnik

DIN
E n tw u rf 1 
V D E  401

¡schuß

dit
die
Dk

ist Größtmaß des Außendurchmcss. 
, „ „ ,  Kerndurchm ess.

„ K leinstm aß d. Außondurchmess. 
ist K leinstm aß des Außendurdhm.

D
Jl k  
1 ff

Die Lehre soll sich 
zwang-los au f das Ge
winde führen lassen

„ „ Kerndurchm .
Größtmaß des K erndurchm .

| n
V o  *  .j £, .
I I -
! 5 .“:

- S D

Die Lehre darf sich 
nicht über das Gewinde 
führen lassen, sondern 

darf höchstens an- 
schnübelu

Fiir
Edison-
Gewinde

G u t A u s s  cJiuß
Außen-
durch-
m esser

A

B reite  . 

b

Gewinde-
nußen-
durch-
m esser

dO

Gewinde
kerndurch

messer
dlo

Bohrungs-
durch-
inesser

dk

E  10 9,57 8,57 9,40 30 . 10
E  14 13,90 12,30 13,70 32 12,5

■E 27 26,65 24,25 26,20 48 16
¡E 33 33,05 30,45 32,65 56 18
E  40 39,50 35,90 39,05 64 25

.Gut
L e h r d o m

Doppelseitige Einsteckgriifo 
nach DIN 253

Aus s chuß

füllte  <7--O-

Einseitige Einsteekgriffe 
nach DIN 252

Die Lehre soll sich zwang
los einfiihren lassen

Tu

Dio Lehre d a rf  sich 
n icht einfübren lassen, 
sondern darf-höehstens 

ansehnäbeln

Für
Edisön-

Ge-
windo

G u t A u s s c h u ß

<i jv >
h

Kleinst
maß

u l J / v : d:,Gewinde-
außen-n

Dk

Gewinde-
kern-P

■Di/c

Durchmesser 
d. Meßzapfens

. D'o

E  10 9,63 8,63 8,SO 15 ! 28 7 10 43 38 7
E 14 13,96 12,36 12,56 17 32 S 10 49 42 9
E  27 26,65 24,35 24,70 22 1 38 12 16 6 0 '5 4 12
E  33 33,15 30,55 30,95 28 38 12 20 66 '5 8 12
E 40 39,60 36,00 36,45 32 40 14 25 7 2 :6 5 12

0 Die Jlaßo t2, L  und L, sind)Kichtmaße.
E disongew inde, Gew indeform  und G renzm aße siehe DIN VDE 400

17. A pril 1924. V erband D eu tscher E lek tro tech n ik er E. V.

§ 5.'
K l e m m c n d c c k e l  

. (für S trom stärken bis 30 A).
A ls Klemmendeckel gelten:
a) E infacher Klemmendeckel, nur zur Abdeckung der Klemmen,
b) verlängerter Klemmendeckel, der m it der Auflagefläche des 

Zählers abschUeßt, zu r  Abdeckung der Anschlußleitungcn.
D er Klemmcndcckel w ird unabhängig von der Zählerkappe 

plom bierbar befestigt. F ü r  den verlängerten Klemmendeckel wird 
als Abstand von der unteren Klem menstückkante bis zum unteren 
Klemmendeekelrando das Maß 30 mm festgelegt.

§ 6. '
Z ä h l  e r  k a  p p  e.

Die Zählerkappe w ird durch plombierbare Schrauben befestigt. 
Die Zählerkappe träg t ein Schild, das ohne Entfernung der Gehäuse
plomben n icht ausgeweohsolt werden kann, es sei denn durch be
sondere Fabrikationseinrichtungen.
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§ 12.
Z ä h  1 e r  a u  f h ii n  g u  n g.

Das Maß 80 mm in Abb. I wird auf CO mm, <las Maß 180 mm in 
Abb. I I  w ird  auf 100 mm und das Maß 220 mm in Abb. I I  und III  
wird auf 200 nun herabgesetzt.

Das Maß 60 mm in den Abb. I, I I  und I I I  sowie der ent
sprechende T ext kommen in F ortfall.

Z ä h h r e r  k.
Als Norm alzählwerk für E lek trizitätszäh ler für E infachlarif 

g ilt ein Rollenzähhverk m it fünf Hollen (W alzen). D ie Zahlen 
der Zälilwerksrollen müssen mindestens 4 mm hoch sein.

Die letzte Zahlenrollo des Zählwerks erhält eine 100er T ei
lung. D iese Rolle muß bei N ennlast in 5 min mindestens 1 Zahl == 
10 Teilstriche anzeigen. D er Sprung zwischen zwei aufeinander
folgenden Übersetzungen (Ankerum drchungszahlen je K ilow att
stunde) der gleichen Zählerform  muß m indestens das l,2fache be
tragen. D as Zählw erk soll bei N ennlast in 750 h noch keinen 
vollen D urchlauf genommen haben.' Die Ablesung des Zählw erks 
erfo lg t in K ilow attstunden m it entsprechender Kennzeichnung der 
Dezimalstellen. Die Ablesekonstante — größer als 1 — z. B. X  10

. . .  X  100 ist auf dem Z ifferb latt des Zählw erks anzugeben.
Dieso Bestimmungen gelten vom 1. I. 1026 .ab.

E i c h f o r m e l .
Die Zählerkonstante C ist diejenige Zahl, mit der die Zähler

angaben A  zu m ultiplizieren sind, um den wirkliehon V erbrauch W 
zu erhalten.

n  — —
A  j

D er F ehler (Abweichung) des Zählers is t: A — Wy e r  is t in P ro 
zenten des w i r k l i c h e n  Verbrauehes anzugeben:

F ° /0 = .100.

Einwände gegen diese V eröffentlichung sind bis spätestens
1. VI. 1924 an die G eschäftsstelle des VDE, Berlin -Wi57, P o ts
damer S tr. 68, einzusenden.

Verband Deutscher Elektrotechniker.
D er G eneralsekretär:

P. S c h  i r  p.

SI TZUNGSKALENDER.
Elektrotechnischer Verein München. 23. IV . 24, abds. 8 Uhr, 

H ö rsa a l 848 d. E lo k tro t. In s t i tu ts  d. Toehn. H ochschu le: V o rtra g  
O boring . P a l m  „ H o ch sp an n u n g s in s tru m o n te“ (m. L ich tb .).

E le k tro te c lm . G e se lls c h a f t  ¡zu N ü rn b e rg . 25. IV . 24, abends. 
8 U h r, S la a ts le h ra n s ta lt :  a) V o rtra g  D ip l.-In g . O e s,e  r  „T elcphon ie  
au f g ro ß e  E n tfe rn u n g e n  m itte ls  des Z w isc h en v e rs tä rk c rs“ (m. L ic h tb .) ; 
b) 26. IV . 24, nachm . 3 J U h r :  B esich tig u n g  d. V e rs tä rk e r- , O rts- und 
F e rn sp re ch a m te s  N ü rn b erg , K a ro lin e n s tia ß e .

W ü rtte m b e rg . E le k tro te c lm . V e re in , S tu t tg a r t .
a ) 26. IV . 24: B e sich tig u n g  des D am pfzontralen-N eubaues d e r  N eck a r

w e rk e  A. G. in  B iss in g en  an  d e r E nz. (N ähere  A u sk u n ft beim  
V e rc in sv o rs la n d  S tu ttg a r t ,  M U itärstr. 3.)

b ) 30. IV . 24, abds 8 U h r, E lo k tro t. In s t., M ilitä rs!r . 3: V o rtra g
H . A u  6 r  n  h  e i m  e r  „ E lek tro tech n isch e  F ra g e n  der G ro ß k ra ft
e rzeu g u n g “ (m . L ich tb .)- I I . T e il.
V e re in ig u n g  d e r  Z ä h le r te c h n ik e r  d e u ts c h e r  E le k t r iz i tä ts w e r k e ,  

S itz  D resden . 5. H a u p t v e r s a m m l u n g  am  10., 11. u. 12. Mai 
d. J .  in  C ö t h e n ,  P o ly tech n ik u m .

10. V. 1924, vorm . 9 U h r:
a )  V o r tra g  In g . S c h r a m m  „ In s ta lla tio n  v o n  M eß e in rich 

tu n g en “ .
b) V o r tra g  P ro f. Z i p  p  „D ie S trom - u .'S p a n n u n g sw a n d le r , ih re  

T h eo rie , ih re  S tö ru n g en  u. ih re  V e rw en d u n g “ . V o rfü h ru n g  
oincs neu en  A p p a ra te s  f. d. Ü b e rw ach u n g  v. M eßfeldem .

11. V. 1924, v o rm . 9!4 U h r:
a )  B e s ich tig u n g  d. S täd t. E le k tr iz itä ts w e rk s  Cöthen.
b) V o r tra g  P ro f. D r. AV i  g  g  o „Ü ber d. au g en b lick lich en  S tand

d. T oehn ik  d. d ra h tl . Ü b e rtra g u n g  m. ex p erim en te llen  Aro rf.“ 
D ra h tlo se  M u sik ü b e rtrag u n g  v. K ö n ig sw u ste rh au sen .

c) nachm . B esich tig u n g en .
12. V. 1924, vorm . 8 U h r:

a )  V o r tra g  D ip l.-In g . S t r e c k e r  „T a rifb ild u n g en  f. d. A b -  
k au f e le k tris c h e r  A rb e it“ .

b) V o r tra g  P ro f. D r. M ü l l e r  „D ie m oderne  E n tw ic k lu n g  der 
M eß in stru m en te“ .

e) D isk u ssio n . A usk. durch  E. Schram m , P irn a -C o p itz  (Sa.), 
N ied crle ith e  1.

LI TERATUR.
Besprechungen.

E l e k t r o t h e r a p i e .  E in  Lehrbuch. A b  Dr. Josef K o w a r -  
s c h i k. 2. verb. Aufl. Mit 274 Abb. u. 5 Taf. X u. 312 S. in, 8 
V erlag von Ju liu s Springer, Berlin 1923. P reis 12 Gm./2,90 Dollar, 
geb. 13,50 Gm./ 3,25 Dollar.

D as nach In h a lt und Form ausgezeichnete W erk bietet mehr _ 
als der T itel erw arten  läßt. Es behandelt im ersten T eil die physi
kalischen G rundbegriffe in leicht verständlicher und fü r Ä rzte aus
reichender W eise, d aru n te r die E lektronentheorie und die elek
trischen M aßeinheiten, sowie das Ohmsche G esetz. Im zw eiten Teil 
werden in 5 A bschnitten die verschiedenen in der E lektrotherapie 
zu r Anwendung kommenden Sirom arten, deren E rzeugung und 
Kurvenform, das erforderliche Instrum entarium , die Messung, Do
sierung und Axt der Anwendung behandelt. Im d ritten  Teil wer
den die physiologischen G rundlagen der E lektro therapie in bezug 
auf chemisch-physikalische und physiologische AVirkungen am ge

fu n d en  und die physiologischen Reaktionen am kranken Menschen 
zur diagnostischen Verwendung gegeben. Im vierten Teil werden 
die therapeutischen Anzeigen und Gegenanzeigen aufgeführt und 
fü r die einzelnen S trom arten erk lärt.

N ichts h a t der E lektro therapie mehr geschadet als die k r it ik 
lose Anwendung beliebiger Strom arten, vielfach nur ntveh dem 
Schema der A pparate bauenden Firm en. Die dabei naturgem äß ein-

gptrotenen Mißerfolge haben dos Z utrauen der P atienten und Medi
ziner zur E lektro therapie erschüttert, Kowarschik w eist selbst 
auf diese M ißerfolge hin und g ib t die G ründe dafür an. So ironi
s ie rt er das „E lek trisieren" m it der faradischen Rolle, eine be
liebte Behandlungsart, die, w ie eine Nachfrage bei seinen Patienten 
ergab, in  95 % aller Fälle, natürlich  nutzlos, angewendet wor
den war.

Die D arstellung ist durchweg anregend und fesselnd und wird 
durch etwa 300 ausgezeichnete Abbildungen und schematische D ar
stellungen un terstü tzt. Das Buch bringt eine Fülle  von M aterial, 
größtenteils vom V erfasser in eigner P rax is  erprobt und wissen
schaftlich-kritisch behandelt, AVenn ich auf einige wünschens
w erte Änderungen fü r dio nächste Auflage hinweise, so sollen diese 
keineswegs den hohen AVert des Buclies mindern. A uf Seite 7 findet 
sich der Satz: „Auch h ier g ilt die Voraussetzung, daß an jeder
Stolle dos L eiters die hindurchtretende E lektrizitätsm enge die 
gleiche, die S trom stärke also überall dieselbe ist, wenn es nicht zu 
einer S tauung d er E lek trizität, zu einer Aufladung kommen soll". 
D as ist nicht richtig. S. 11 sollte die K ilow attstunde s ta tt  Hekto
w attstunde e rk lä rt werden, zumal weder die eine noch die andere 
später erw ähnt wird. S. 14 w äre zweckmäßig der zerhackte Strom 
erw ähnt, weil er von vielen als Leducstrom bezeichnet wird. S. 20 
ist die empfohlene P rüfung au f Erdschluß m it einem 2 bis 3 V-Gltth- 
lämpchen bedenklich; es muß eine Glühlampe, die der vollen Netz
spannung genügt, genommen weiden, es reicht auch n icht der V er
such mit nur einem Pol dos Netzes aus. A uf S. 21 w ird besser ge
sagt, die Isolierung is t beschädigt s ta tt undicht. Auf S. 24 muß es 
heißen: „wenn in A  ein höheres Poten tial (nicht Spannung) a ls  in 
E  ist", und entsprechend ist der folgende Satz zu ändern. S. 70 
is t das AATort D ielektrikum  ku rz  zu erklären, da es wiederholt auf 
S. 75, 83, 189 gebraucht wird. A uf S. 103 muß es heißen Abb. „147" 
s ta tt „174". A uf S. 144 ist die Behandlung der Ionenw anderung bei 
AAbhsclstrom zu  kurz. S. 152 bei Besprechung der chemischen 
V eränderung an den Elektroden sollte „Gleichstrom" sta tt „olektr. 
Strom " gesetzt oder auf den Unterschied zwischen Gleieh- 
und Wechselstrom^ hingewiesen werden. A uf S. 154 w äre zu er
wähnen, daß im K örperinnern bisher, tro tz der wahrscheinlichen 
E lektrolyse an den Zellmembranen, chemisch keine A bänderungen 
nachgewiesen werden konnten. S. 165 hei Besprechung der AVir- 
kung auf die vasomotorischen Nerven is t anzugeben, ob die Reak
tionen noch während der S trom einw irkung oder erst bei Strom
unterbrechung eintreten. S. 189 fehlen die Voltzeichen bei der .  
Methode m it veränderbarer Spannung h in ter den Zahlen 25, 23 
und 15.

Dem ausgezeichneten W erke, das vom V erlage friedensmäßig 
ausgesta tte t ist, kann nu r w eiteste V erbreitung in den Kreisen 
der angehenden und fertigen Mediziner sowie der K onstrukteure 
elektromodizinisoher A pparate gewünscht werden.

A l v e n  s i e b e n .

D e r  R a d i o - A m a t e u r  „ B r o a d c a s t i n g " .  Ein Lehr- u. 
H ilfsbuch f. d. Radio-Amateure a lle r Länder. Von Dr. Eugen 
N e s p c r .  4. Aufl. Mit 377 Textabb. XIX  u. 368 S. u. einem 
Anzeigenteil v. L X III S. in 8° V erlag von Ju liu s Springer, 
B erlin  1924. P re is  geb. 10 Gm./2,75 Dollar.

D aß die ersten Auflagen bereits wenige AVoehen nach dem E r
scheinen vollständig vergriffen  sind, läß t au f  ein großes Bedürfnis 
nach einer auch fü r den Nichtfachmann geeigneten deutschsprachi
gen Zusam menfassung d er Radiotechnik schließen. Und es ist ein 
unbestrittenes A b d ien s t von E. Nesper, daß er einm al seine E rfah 
rungen über den Bau von Radioapparaten der Allgemeinheit zugute 
kommen läßt, und daß er andererseits durch den E rfolg dieses 
Buches ebenso wie durch den von ihm ins Leben gerufenen Radio
klub die Ö ffentlichkeit au f d iese Bestrebungen hinw eist, denen 
durch die Bestimmungen der Reichspost immer noch weitgehende 
Schw ierigkeiten gemacht werden, während in anderen Ländern die 
Radioam ateurbewegung bereits Millionen von A nhängern zäh lt und
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vielfach von <len Behörden u n te rs tü tz t wird. Hoffentlich träg t die 
Arbeit. Keepers dazu bei, daß die Reichspost diesem Zweige der 
Technik bald wenigstens so viel .Bewegungsfreiheit, gibt, daß jeder
mann gegen eine jährliche Abgabe m it gekauften oder selbstgebau
ten A pparaten beliebig drahtlose -Wellen aufnehmen kann. Je tz t 
liegen die V erhältnisse so, daß z. B. d ie  Sonntags von der deutschen 
Reichspost in Königswusterhausen veranstalteten  Radiokonzorlc 
im Auslande von jederm ann abgehört werden können, während der 
deutsche B ürger dieses nicht darf.

H er In h a lt  des Buches gliedert, sich nach einer, E in le itung  über 
Broadcasting, d. h. dem Aussenden von Nachrichten, Musikstücken 
usw., also einer ungedruckten! Zeitung in w eitestem  Sinne des 
W ortes, und über die G rundlagen der drahtlosen Telegraphie und 
Telephonie in eine Beschreibung der Radioempfänger, Em pfänger
schaltungen, Antennen und V erstärker nebst Läutsprecher. Ganz 
ausführlich folgen dann die Em pfängereinzclteile, wie sie  die Radio- 
industric normal herstellt. Nach einem Eingehen auf die U niversal
em pfangsapparate und Experim entierkästen von Seibt und Nesper 
wird die H erstellung einiger E inzelteile durch den A m ateur selbst 
beschrieben. W eshalb diese, nach der Ü berschrift des Abschnittes 
zu schließen, von am erikanischen und nicht auch von anderen Ama
teuren erfolgen soll, is t m ir nicht klar. Auf eine Besprechung der 
fü r die modernen Röhrenempfänger wichtigen Stromquellen (Heiz
akkum ulator, Anodcnbatterdc, Nolzanschlußgerät) und der nötigen 
P rüf- und M eßinstrumente folgt eine Zusam menstellung der ein
schlägigen, in englischer, holländischer und’deutscher Sprache vor
liegenden Veröffentlichungen..

Bei der Auswahl des Stoffes, besonders über den Bau von 
Em pfangsapparaten und V erstärkern, hat sich der V erfasser von 
dem Bestreben leiten lassen, möglichst viel zu bringen, und’ hat es 
dem Leser überlassen, sieb das geeignetste herauszusuchen. Besser 
wäre es w ohl gewesen, einige w irklich gute Schaltungen in all den 
E inzelheiten so ausführlich zu bringen, daß auch ein Anfänger 
einen brauchbaren Em pfänger zusammenbauen kann. Auch wird 
die E inheitlichkeit des B uches‘dadurch gestört, daß einmal An
gaben in metrischem, dann in englischem Maßsystem gemacht w er
den. Diese P u n k te  sowie die vielfach stehengeblieboncn Fehler 
(vgl. z. B. Morsealphabet und H erstellung von Honigwabenspulen) 
werden hoffentlich bei nächster G elegenheit beseitigt. Die große 
Zahl meist recht- in struk tiver Abbildungen, die sehr brauchbare Zu
sammenstellung viel benutzter Form eln, zahlreiche Tabellen und 
Nomogramnie machen das Buch aber auch für den Radiofachmann 
wertvoll. , L  Ii b e k e.

P h y s i k  u n d  T e c h n i k  d e s  H o c h v a k u u m s .  Von Dr. 
A. G o  e t  z. „Sammlung Vieweg." H eit 64: Mit 69 Abb. V III 
u. 114 S. in 8°. V erlag von F riedr. Vieweg & Sohn A.-G., Braun
schweig 1922. P r e i s -12 Gm.

D er V erfasser stellt sich, veranlaßt, durch die heute zu einem 
bedeutenden Zweige in der 'W issenschaft und Industrie  gewordene 
Hochvakuumtechnik, d ie  Aufgabe, eine zusamm enfassende Dar- 
stoMupg der Hoehvakuumapparato und -arbcilsmethodon zu geben. 
Die vorliegende Abhandlung enthält die vier H auptteile: 1. Die 
Pumpen, 2. die Vakuummcßmethodca usw., 3. die Hochvakuum-' 
anlage, 4. die Eivakuicrprozesse. D er erste Teil is t recht k lar und 
vollständig, auch m it den gaskinetischen Ableitungen für die ver
schiedenen Pum ponarten geschickt versehen. Die Angabe aller
dings, daß die Hochvakuumpumpen etw a bis IO- *7 mm arbeiten 
(d. h, bei Norm altem peratur b is zu einem einzigen R-cstmolekül auf 
rd  25 000 m3), erscheint m it etwas übertrieben. Der zweite Teil ist 
ebenfalls in der Hauptsache gelungen und, abgesehen von einigen 
weniger w ichtigen V akuum kriterien, vollzählig. N ur die überaus 
wichtige Ionisationsmethodc m it dem G lühkathodenvakuum m eter 
ist unzureichend behandelt, und zw ar sowohl technisch a ls  auch be
züglich der L itera tur. Im d ritten  und vierten  Abschnitte tr i t t  es 
jedoch hervor, daß die E rfahrungen des V erfassers au den relativ  
beengten Mitteln der U niversitäten  gewonnen sind, so daß manche 
insbesondere in der H ochvakuum industric wichtigen Materien 
reichlich knapp anm uten. So sind die A usführungen über Ver
wendung und. Bearbeitung von Metallen etwas .unbestimmt, ferner 
fehlt, die K lassifizierung und Beschreibung der G lassorten. Die 
Angaben über Ein Schmelzdrähte usw. klingen etwas veraltet. Auch 
dem A rbeiten irr. Ofen, einem in der Industrie geradezu unentbehr
lichen, in den w issenschaftlichen Institu ten  bisher n icht genügend 
angewcudeten Hilfsmittel, is t zu wenig Beachtung geschenkt. 
Trotzdem läßt sich sagen, daß das Buch fü r den P rak tik an ten  und 
Doktoranden, der auf dem vakuumtochnischcn G ebiete arbeiten will, 
eine recht gu te E inführung darste llt. Denn immerhin is t fü r  den 
Doktorandon der physikalische Teil der Ilochvakuumtechnik die 
Hauptsache. Den fabrikatorischen Teil, vor allem den w irtschaft
lich fabrikatorischen Teil, und die M aterialienkunde wird er sich 
dann in der P rax is  aneignen.

Der physikalische Teil der Broschüre is t aber, wie gesagt, k la r 
und recht vollständig, und auch die Angaben über die Evaliuier- 
leclmik ¡werden es einem Doktoranden usw. ermöglichen, eine 
längere w issenschaftliche Arbeit richtig  anzufassen. Die L ite ra tu r
angaben sind zahlreich und atteh im allgemeinen ausreichend, ab
gesehen von dem obengenannten Fall. Die kurze Zeit vor dem vor
liegenden W erk .gedruckte w ichtige Ilochvakuummonographie von 
S. D u s h m a n  ist allerdings n icht erw ähnt; offenbar ist sie wohl 
dem V erfasser nicht zugänglich gewesen. H. R u  k o p.

D o r  R e g e 1 v o r  g a  n g b e i K r  a f  tm  a s c h  i n e n a u f  G  r  u n d 
v o n  V e r s u c h e n  - a u  E x z c u t c r  r e g  1 e r  n. Von Prof. 
Dr.-Ing. A. W  a t z  i n g e r u. L e i !  J. II a  n s s  e n. M it 82 Abb. 
92 S. in gr. 8°. V erlag von Ju liu s Springer, Berlin 1923. P reis 
7 Gm./1,70 D ollar, geb. 8 Gm./1,95 Dollar.

Die_ von dem V erlag vorzüglich ausgestattete Schrift bildet 
einen w ichtigen B eitrag zu der theoretisch w ie praktisch wichtigen 
F rage des Regelvorgangcs bei Kraftm aschinen. Bekanntlich ist 
dieses viel bearbeitete Problem wie wenig andere des Maschinen
baues geeignet, die theoretischen Vorausberechnungen an V er
suchen zu prüfen; zudem ist die Theorie h ier leicht übersichtlich 
zu gestalten, indem die Gleichungen der Schwingungslehre m it 
großer G enauigkeit Anwendung finden können, sofern die gemach
ten Annahmen der W irklichkeit, entsprechen. F ü r gewöhnlicii wird 
nun die B ereehnungder Reglerbewegung, ausgehend von der G leich
setzung der auftretenden V erstellkräfto  m it den zur Beschleuni
gung des Reglers aufzuwendenden K räften  durchgeführt un ter 
völliger Vernachlässigung der Rückdruckkräfte der Steuerung. 
D ies ist in vielen Fällen  auch zulässig, dort nämlich, wo diese Riiek- 
druckkräfte gering sind, wie dies nam entlich hei den ausklinken
den V entilsteuerungen der .Dampfmaschinen der F all ist. Bei den 
m eisten neueren Steuerungen und insbesondere bei den Exzenler- 
reglern werden jedoch diese letzteren durch die Stcuerungsrück- 
drücke in  schwingende Bewegung versetzt, wodurch im Zusammen
w irken m it der E igenreibung W iderstände im Regler auf treten, 
welche der Geschwindigkeit der Reglerbewegung annähernd pro
portional sind. Die V ernachlässigung dieser W iderstände muß 
dann auf Ergebnisse führen, die von den w irklichen Bewegungs- 
Verhältnissen xyeit abweichen.

D ie V erfasser haben nun diese E inflüsse in ausführlichen V er
suchen au verschiedenen Maschinen geprüft und daneben in über
sichtlicher W eise durch d ie Rechnung und D iagram m darstellung 
gezeigt, wie weit die bisherige Theorie hier eine Ergänzung finden 
muß. Bei diesen Rechnungen führt die bew ußte Vernachlässigung 
der die Reglerm assen beschleunigenden K räfte gegenüber den hier 
wasentlich größeren V orstellkräften  auf verhältnism äßig ein
fachere D ifferentialgleichungen der Reglcrbewegung, als es früher 
der F all war. Sehr v ie lseitig  sind die verschiedenen Versuchsmög
lichkeiten durchgeführt: Im m er is t durch Änderung einer der maß- 

. gebenden Faktoren , wie Reibung, V erste llk raft; B elastung usw., der 
Überblick über den besonderen E influß jedes einzelnen gew ahrt 
und deutlich gemacht. F ü r  den E lektro techniker mag noch d a ra u f  
hingewiesen werden, daß der günstige E influß, den elektrische Ma
schinen ohne Spannungsregler auf den Regelvorgang haben, in 
einem eigenen K apitel auscinandergesetzt wird.

Zusammeufassend kann gesagt werden, daß in dem Buche- 
wieder einmal erkannt, werden kann, in wie fruch tbarer W cise- 
eine „gute", d, h. richtig  durchgeführte und auf zureichenden An
nahmen aufgebaute Theorie m it den praktischen Ergebnissen Hand 
in Iland gehen kann. Der K onstruk teur von Regulatoren w ird in 
Zukunft jedenfalls an dieser wichtigen Erscheinung seiner Fach
lite ra tu r  n icht vorübergehen dürfen. Dr.-Ing. A, P  r  ö 11.

T e c h n i s c h e  S cl i  w i n g u n g s  1 e h  r  e. E in  Handbuch für- 
Ingenieure, P hysiker und M athem atiker bei der Untersuchung 
der in der Technik angewandten periodischen Vorgänge. Von 
Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Willi. H o r  t. 2. völlig uingearbeitete A u f 
lage. Mit 423 Textabb., V III .u . 828 S. in 8°. V erlag von Ju lius 
Springer, Berlin 1923. P reis geb. 24 Gm./5,75 Dollar.

Nachdem die erste A uflage vor 12 Jah ren  erschienen war, liegt 
nun das Buch in zw eiter A uflage vor. Aus einem Lehrbuch fü r • 
Studierende is t ein Handbuch entstanden, dessen W hrt gar nicht 
mehr m it der alten  Auflage zu vergleichen ist. D er Umfang des 
Buches i s t  fa s t auf das Vierfache gewachsen. Alles, w as au f dem 
Gebiet der technischen Schwingungen von Bedeutung ist, findet 
man übersichtlich zusammengcstellt, und Probleme, deren B earbei
tung  m an bisher mühsam aus den verschiedensten Fachzeitschriften 
zusammensuchen mußte, kann man in dem neuen W erk sofort nacli- 
schlagen. Besonders haben die elektrischen Schwingungen eine sehr - 
ausführliche D arstellung erfahren; ihnen sind allein 150 Seiten ge
widmet.. Sehr zu loben ist das im Anhang beigegebene reichhaltige- 
L iteraturverzeichnis, das bis in die neueste Zeit fo rtgeführt ist. 
Man kann sich so leicht aus den O riginalarbeiten w eiter unterrich
ten, wenn inan ein bestimmtes Gebiet näher bearbeiten will. So hat 
das Buch nicht nur fü r den Studierenden, sondern hauptsächlich 
als Nachschlagewerk fü r den L ehrer und den wissenschaftlich ge
bildeten Ingenieur der P rax is  einen großen W ert.

D er Aufbau des Buches ist im großen und ganzen derselbe ge
blieben wie bei der ersten Auflage. Es beginnt m it den ungedämpf

t e n  Schwingungen, dann folgen die gedämpften und schließlich die - 
erzwungenen Schwingungen. Das nächste K apitel behandelt In 
strum ente zum Aufzeichnen von Schwingungen. E s is t in der zwei- • 
len Auflage neu eingefügt und sehr gut ausgebaut. D ann folgt ein 
K apitel, das mit rationeller Mechanik bezeichnet ist und eine kurze 
Zusammenstellung der w ichtigsten Lehrsätze der Mechanik gibt. 
E s ist gegen die erste Auflage fa s t unverändert geblieben. Dann 
ist ein K apitel für analytische und graphische Rechnungsmethoden 
neu aufgenommen, was sehr zu begrüßen ist. In den folgenden drei 
K apiteln  sind Beispiele von Schwingungen bei Maschinen und F a h r
zeugen behandelt. Das nächste K apitel is t ganz der K reiseltheorie '- 
gewidmet. Vor allem sind hier neu die Abschnitte, welche die Ver- -
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wcndung des K reisels in  der P rax is  besprechen: so den K reisel
kompaß, den K reisel zur O rientierung fü r F lieger und als künst
lichen Horizont. A llerdings kann ich mich h ier der D arstellung des 
V erfassers n icht voll anschließen und halte die Bearbeitung von 
R. G r a m m  el  („Z. f. F lugt. und M otorluftf." 1919) fü r richtiger, 
ln den nächsten drei Kapiteln werden die Schwingungen von festen 
Körpern, F lüssigkeiten  und Gasen besprochen. D er letzte Teil des 
Buches ist ganz den elektrischen Schwingungsvorgängen gewidmet. 
Z uerst sind die elektrisch-mechanischen Schwingungen behandelt, 
dann folgen die Koppelschwingungen und die Schwingungserzeu
gung. H ieran schließen sich die elektrischen W ellen auf L eitern  
und im Baume. Zum Schluß ist noch kurz au f die Lösung der D iffe
rentialgleichung m it n ichtkonstanten Koeffizienten eingegangon. 
ln  einem A nhang sind die H auptfom ieln der V ektoranalyse, der 
hyperbolischen, Be&selsehen und elliptischen Funktionen zusammen- 
gestcllt.

Bei diesem reichen Inhalt wird das vortrefflich ausgeslattete 
Buch sicher bald viele Freunde finden. M . S c h u l e r .

D i e  S c h m i e r m i t t e l ,  ihre Art, P rüfung und Verwendung.
E in L eitfaden fü r den Betriebsmann. Von Dr. Richard A s c h e r .
Mit 17 Textabb. V III u. 247 S. in 8". V erlag von Ju lius Springer,
Berlin 1922. P re is  geb. 8 Gm./1,95 Dollar.

An zusammenfassenden W erken über Schmiermittel ist, soweit 
sie sieb an den Fachmann, insbesondere den Chemiker wendön, kein 
Mangel. D agegen fehlt b isher ein kurz gefaßtes W erk, das sicli den 
Bedürfnissen der n icht geschulten Interessenten anpaßt, und aus 
diesem G runde 'ist das Buch von Ascher, das zur E inführung in die 
Beurteilung der Sdhraicrmittel dienen soll, nur zu empfehlen. Es 
bring t zu erst eine Betrachtung der Rohm aterialien der Schmier
mittel, sowie eine kurze Schilderung ih re r V erarbeitung. Ins
besondere werden die Mineralöle, die Schmieröle aus bituminösen 
Schiefern, Braunkohlen, Steinkohlen und ähnlichen M aterialien, 
pflanzliche und tierische ö le und F ette  sowie die Wachse behandelt. 
E s folgt dann eine Ü bersicht über die physikalische und chemische 
P rüfung  d er Schmiermittel sowie eine Schilderung der zusammen
gesetzten Schmiermittel, zumal der konsistenten F ette . Auch die 
technische P rüfung der Schmiermittel, insbesondere die Theorie der 
Reibung und der Ölpritimaschinen w ird hinreichend für den Kon
sumenten behandelt. Besonders wertvoll für den P ra k tik e r  dürfte 
vor allem  das Sehlußkapiiel sein, welches die Verwendung und Aus
wahl der Schmiermittel fü r die verschiedenen Zwecke bespricht. 
Diese kurze Inhaltsangabe dürfte genügen, um zu zeigen, daß das 
W erkehen fü r jeden P rak tik e r von hohem In teresse is t und ihm 
kurz und schnell auf eine aus der P rax is  an ihn herantretende 
F rage über Schmiermittel A ntw ort zu geben vermag.

Dr. Egon E  i c h w a 1 d.

C l i r i s t m a n n - B a e r ,  G r u n d z ü g e  d e r  K i n e m a t i k .
Von Prof. Dr.-Ing. H. B a e r .  2. umgearb. u. verm. Aufl. Mit 

■ 164 Textabb. VI u. 138 S. in 8°. V erlag von Ju liu s Springer,
Berlin 1923. P re is  4 Gin./ 0,95 D ollar; geb. 5,50 Gm./l,3ö Dollar.

Das Buch bring t nicht, was der T itel besagt, denn es behandelt 
nicht, wie wohl von dem Benutzer und nicht, m it U nrecht verm utet 
wird, Grundzügo der M aschinenkinematik oder der G etriebelehre, 
sondern Grundzüge der kinem atischen Geometrie oder Bewegungs
geometrie, und zwar, wie ausdrücklich angegeben ist, n u r die
jenigen der Ebene. Nur im § 4 der E inführung versucht der V er
fasser, die Bildungsgesetze der G etriebe zu erklären, jedoch in  un
zulänglicher W eise. E s wird m it dem Begriff des Mechanismus 
begonnen und am Schlüsse des Paragraphen eine ungewöhnliche 
E inteilung der Mechanismen gegeben, wobei die’ Bezeichnung „ge
sperrte r Mechanismus" ungebräuchlich und m it Rücksicht au f die 
Sperrgclriebe leicht irreführend ist. Ebenso' is t die Bezeichnung 
„übergeschlossener Mechanismus" m it der von Reuleaux geprägten 
„übermäßig geschlossene K ette" leicht zu verwechseln. Beide 
bedeuten etw as anderes. An dieser S teile feh lt eine Angabe der 
überhaupt möglichen Grundgetriebe.. Auf den B egriff des k ine
matischen Elementes und die verschiedenen Eiem entenarten (starr, 
drucktest, zugfest) i s t  überhaupt nicht eingegangen, sondern es 
wird sogleich von dem Elem entenpaar ausgegangen. Der Zusam
menhang w ird für den Lernenden kaum verständlich werden. Es 
hätte  doch folgerichtig „Element, E lem entenpaar, kinem atische 
K ette, Mechanismus" entw ickelt werden müssen. An dieser Stelle 
fehlt auch die Gegenüberstellung der Begriffe- K raftschluß 
(s. S. 129), K ettenschlüß und Formensehluß, die sämtlich zur 

Schließung des P aares (Paarschiuß) verwendet werden könnon. 
Alles in allem paß t der ganze Abschnitt n icht zu dem übrigen In 
halt des Buches.

In  drei Hauptabschnitten werden w eiter behandelt: I. Die Weg- 
und G esehw indigkeitsverhäitnisse bewegter, ebener Systeme (S. 7 
bis 66), II. Die Besehleunigungsverhältnisse bewegter ebener Sy
stem e (S. 67- h114), III . D ie M assenkräfte bewegter ebener Systeme 
(S. 1154-138).

Im ersten  A bschnitt bespricht der V erfasser die Bewegungs
systeme erster und höherer Ordnung, sowie die Krüm m ungsver
hältnisse der Punktbahnen un ter Heranziehung von Beispielen. 
Gegenüber der ersten A uflage is t dieser A bschnitt durch w eitere 
Beispiele erw eitert (Bew egungsverhältnisse der Räder eines 
K raftw agens beim D urchfahren einer K urve (S. 13), Getriebe des 
Salmson-Flugmotors (S.‘27)). Bei den Krüm mungsverhältnissen

der Punktbahnen werden die beiden V erfahren von Ilartm anri und 
von B obillier an der Hand von Beispielen erläutert. Eingehend 
betrachtet sind  das K ardan- und Ivonchoideuproblem, doch fehlen 
bei beiden Anwondungsbeispicle. Dasselbe g ilt von den K urbel
getrieben mit. ihren Sonderfällen.

Der zw eite A bschnitt behandelt u. a. in Beispielen d.ie Be
schleunigungsverhältnisse des K urbelgetriebes und der Fiirif- 
zylinderkette. W eite r werden einige Schubkurvengetriebe und die 
W älzhebel besprochen. H ier wäre eine größere Anzahl von Bei
spielen erwünscht, die sieh u. a. auf dem Gebiete des W erkzeug
maschinenbaues in reichem Maße finden.

D er dritte , d ie  M assenkräfte bewegter ebener Systeme (Arbeit 
der Massendrücke, K räfte am Mechanismus, horvorgerufen durch 
Massenwirkung, d e r  einzelnen G lieder) behandelnde Teil fällt, so
w eit er die dynamischen V erhältnisse betrifft, nicht un ter den 
T itel des Buches; denn die Betrachtung dynam ischer V erhältnisse 
ist Sache der Mechanik. Es wäre entschieden zweckmäßiger ge
wesen, wenn s ta tt dessen das w ichtige G ebiet der Verzahnungen 
behandelt worden wäre.

Von jedem Benutzer des Buches w ürde sicherlich ein alpha
betisches Sachverzeichnis willkommen geheißen werden. Vielleicht 
könnte eine Neuauflage den V erfasser zu einer gründlichen D urch
sicht und Ergänzung des Buches veranlassen. Dr. W  i 11.

Eingänge.
( A u s f ü h r l i c h e  B e s p r e c h u n g  e i n z e l n e r  W e r k e  V o r b e h a l t e n . )

Z eitsch riften .
R a d i o  - I t u n d s c h a  u . Z e itsch rif t f ü r  H o chfrequenztechn ik . H er- 

ausgegeben  v o n  In g . G. W . M o v e r ,  B odenback a. E lbe  117. J ä h r 
lic h e r  B ezu g sp re is  fü r  d ie  T sch ech o slo w ak ei und  Ö ste rre ich  i K ć, 
f ü r  das ü b r ig e  A usland  38 K5.

[B ish er m an g e lte  es den deu tschen  R ad io -A m ateu ren  in  d e r T sche
choslow akei an  einem  O rg an , w elches dio In te re sse n  derse lb en  w a h r 
zunehm en h ä tte . D iese  L ücke  so ll n u n  d ie  neue, im  T echn ischen  
V e rlag  in  B odenbach a. E lb e  117 am  1. und 15. jeden  M onats e rsch e i
nende „R ad io -R undschau“ au sfiillen . D as v o rlie g en d e  e rs te  H eft 
b r in g t  e in e n  A rtik e l des H e rau sg eb e rs  ü b e r  d ie  A ufgabon  u n d  Ziele 
d e r  E ad io b ew eg u n g  u n d  w e is t au f d ie  g ro ß e  k u ltu re l le  B odeu tung  d e r
se lben  Hin. D io  R u b rik  „W as in  der R ad io w elt v o rg e h t“ b r in g t  z a h l
re ich e  M itte ilu n g en  ü b e r tech n isch e  F o r tsc h r itte , G esetzgebung usw . 
au f dem  G ebiete  des R adiow esens. B esp rech u n g en  ü b e r  neu ersch ienene  
rad io tceh ń isc lie  B ü ch er besch ließen  das H eft, w elches w eg en  se in es 
ze itg em äß en  In h a lte s  a lle n  d eu tsch en  R ad io -A m ateu ren  in  d e r  T sche
ch o slo w ak ei w illk o m m en  soin  d ü rfte .]

Listen und Drucksachen.
R  i n  g s  d o  r  f f  -  W .e r  k o  A. G. M e h l e m  a . R h .  K o h leb ü rs to n - 

P re is lis lo  ü b e r X o rin ä lty p en  d eu tsch e r Ko’n s tru k tio n s f in n e n . I le r -  
ausgegoben  v. Z en tra lv e rb an d  d e r  deu tschen  e lek tro tech n isch en  I n 
d u strie . F a c h g ru p p e  15. K ü n s tlich e  K ohlen . A usgabe  1924.

I I  a  r  t  m  a. n  n  &. B  r  a  u  n  A k t .  G e s . ,  F r a n k f u r t  a.  M . - W e s  (
13. „Rot.o L is te “ 1924 ü b e r  e lek trisch e  T e in p e ra tu r-D ru ck -F eu c h tig -  
k e its -F ern m essc r.

GESCHÄFTLI CHE MI TTEI LUNGEN.
D ie  W ir ts c h a f ts la g e 1) .  — Hie B e rich te  p r e u ß i s c h e r  H a n 

d e l s k a m m e r n  f ü r  M ä r z  ergeben , d a ß  d ie  B o l e b u n g  in 
der  E l e k t r o i n d u s t r i e  u n g e h a lten  und sich  te ilw e ise  noch 
v e r s t ä r k t  hat-. E in  T e il des au ftre tenden . B edarfs r ü h r t  dah er, 
d aß  d io  in d u s tr ie lle  K u n d sch aft g ezw ungen  is t ,  ih r e  B c triebo  au f’ 
g rö ß e re  W irtsc h a ftlic h k e it e in z u ste llen . Im  V o rd e rg rü n d e  s te h t dabei 
d as B estreben  b e s s e r e r  V e r w e r t u n g  d e r  K o h l e  d u r c h  
V  e r m i t t l u n g  d e r  E l e k t r i z i t ä t .  S traß en - u n d  K le in b ah n en  
sin d  in fo lg e  d e r S ta b ilis ie ru n g  d e r Z ah lu n g sm itte l in  g ü n s tig e re  V e r
h ä ltn is s e  gekom m en und hab en  begonnen , w ied er A u fträg e  zu e r 
te ilen . A uch In d u s trieb a h n en  m achen w ied er B este llu n g en , w äh ren d  
au f dem  G ebiet de r e lek trisch en  V o llbahnen  k e in e  n e n n en sw erte n  A uf
t rä g e  v o rlie g cn . Im  T e leg ra p h e n - und F e rn sp rech w csen  e rfo lg ten  
d e ren  m eh re re  se ite n s  de r E eich sp o st und  E isen b ah n . U n b e fried ig t i s t  . 
nach  dem  B e rlin e r  B erich t d ie  L ag e  au f dem  M ark t fü r- e lek tro tech 
n ische K oh len erzen g n isse .

Die deutsche Leuehtmittelindustrio im Jahre 1922. —• „ W irt
sch aft und  S ta tis tik “ 2) g ib t fü r  das R e c h n u n g s j a h r  1922 (1. IV.- 
b is  31. I I I .)  fo lgende Ü bersich t ü b e r H e rs te llu n g , V e rs teu e ru n g , E in - 
und  A u sfu h r v o n  L e u c h t i n  i t t  e i n  , in  d e r ab er d ie  a lle rd in g s  n u r  
g e r in g fü g ig en  N achw eise  au s den v o n  den  F ra n z o se n 'u n d  B e lg ie rn  be
se tz ten  G ebieten  feh len . B ei M e t a  l l i i  r a h t l a m p c n  i s t  d ie  H e r
s te llu n g  um  33 %, d e r in län d isch e  V erb rau ch  um  20 %,  d ie  A u sfu h r 
(u n v e rs te u e rl)  um  52 % g eg en  das V o r ja h r  g estieg en , w ä h ren d  die- 
Z unahm e be i K o h le lad en iam p en  n u r  8,4 % bzw. 7,7 % bzw. 1,2 % a u s 
m achte. D ie  B r e n n s t i f t e  fü r  B ogenlam pen  zeigen , v o n  e tw as , 
g rö ß e re r  A n fe r tig u n g  aus R e in k o h le  abgesehen , gegen  1921 e ine  V e r
m in d e ru n g . B each tu n g  v e rd ien t, daß  d ie P ro d u k tio n  v o n  GlUhlampen-

9  VH. -ETZ“ 1924, S. 227. 
13d. 4, 1924, S. 164
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Ilcr- Ein- Ver Aus
A r t e n nungs- gestellt geführt steuert geführt

jaln- WOO S t ü c k

Ivohlefadenlnm pen i 1922
1921

7 815 
7 207

8
8

4 032 
4 301

3 063 
3 007

M etalld rah tlam pen { 1922
1921

136 031 
102 435

2 309 
1671

71704 
59 662

51052 
33 641

N ernstb renner usw. Í 1922
1921

0,3
1,9

0,0
0.0

0,3
1,0

0,0
0.9

B renner zu Q uecksilber ( 1922 1,1 0,0 1.0 0,1
dam pflam pen ustv. 1 1921 2,1 0,9 2,6 0,4

G lühkörper fiir Gaslampen 1 1922 63 354 0,5 21619 34 730
usw. \ 1921 54 323 5,0 29 896 21235

1000 kg
B ren n stifte  fü r  B ogen 1 1922 707 0,2 250 403
lam pen aus R einkohle \ 1921 083 1 .1 292 416

Desgl. 1 1922 185 0,1 119 59
m it L euchtzusätzen \ 1921 263 0,0 186 80

M e tü llp re ise . — 1 in M ark tberich t <ler M e t a l l  - u.  R o h s t o f f -  
G e s e l l s c h a f t  m. b. H ., B e rlin  SO IC, f ü r  <lio W oche v om  31. I I I .  
b is  5. IV . sin d  fo lgende u n v e rb in d lich e n  P re iso  fü r  B ezah lu n g  in  
B ill. P p rm , bei E d elm eta llen  I n  I to n ten m ark  g o n an n t w o rd en : E  1 e k  - 
t r o l y t k n p f o r  (w ire  b a rs )  134/137; R a f f i n a - d o k u p f  ö r  
(9 9 % ) 128/130; R e i n n i c k e l  (9 8 /9 9 % ) 245/255; H ü t t e n a l u 
m i n i u m  (98/99 % ) 230/250; Z i n n  (B an k a  oder A u s tra l .)  540/550; 
H ü t t e n r o h z i n k  06/68; R em cltedzink  61/02; H i i t t o n v o i c h -  
b l o i  69/71; H a r tb le i ( je  n ach  Q u a litä t)  60/62; A n  t  i  m  o n  - R eg u lu s 
100/105 B ill. Pprm /100  k g ;  u n te r  E d e l m e t a l l e n  P la t in  16,25/ 
16,50; Gold 3,00/3,05; S ilb er 0,095/0,096 R cn ten in /g ; u n te r  A l t 
m e t a l l e n  ( tie g e lrc ch t v e rp a c k t in  gesch lossenen  Q u a n titä to n ) A lt
k u p fe r  120/125; A ltro tg u ß  106/112; M essingspäno  82/86; G ußm essing  
88/94; M essingblechabfällo  108/112;.A ltz in k  48/52; neuo Z in k ab fä lle  
60/62; A ltw eichblo i 58/61; A lum in ium blcchabrä llo  (98/99 % )  215/230; 
L ö tz in n  (30 % ) 220/235 B ill. P p rm /100  k g . B ei k le in e re n  P o s te n  de r 
A ltm e ta lle  e n tsp rech en d e r Ab- bzw. Z usch lag . — D ie  K o tie ru n g en  d e r 
V e r e i n i g u n g  f ü r  d i e  d e u t s c h e  E l e k t r o l y t k u p f e r 
n o t i z  bzw. d e r K o m m i s s i o n  d e s  B e r l i n e r  M o t  a  I1 ] - 
b ö r s o n v o r  s t a n d  e s  ( le tz te re  v e rs teh en  sich  a b  L a g e r  in  
D eu tsch land  fiir  p ro m p te  L ie fe ru n g  u n d  B ezah lu n g ) la u te te n  in  B ill. M 
bei e rs te re r  jo  100 kg , im  ü b rig en  je  1 k g :

in  D eu tsch lan d  zw ischen  1911/13 und  1920/22 n u r  e inen  ganz g e r in g e n  
A bfa ll au fw eist, w äh ren d  d ie se r boi G asg lü h k ö rp e rn  se h r bedeutend 

_ gew esen  is t. A n dem g esam ten  S t e u e r b e t r u g  von rd  98 M ill. M 
w a re n  M eta lld rah tlam p en  und N e rn s tb re n n e r  m it 85,7 M ill. M oder rd 
S7 %, G a sg lü h k ö rp e r m it 7,9 M ill. M, d. k . rd  8 %, K ohlefaden lam pcn  
‘m it 3,5 M ill. M bzw . rd  3,6 % b e te ilig t.

E n g la n d s  e le k tro te c h n is c h e r  A u ß e n h a n d e l. — Im  F e b r u a r  
b e tru g  d e r  W ert d e r  E i n f u h r  e le k tro te ch n isc h e r W aren , A p p a ra te  
u n d  M aschinen n ach  „ E lec trica! R ev iew “1) 289 434 £ oder 43 880 £ 
m eh r a ls  im  g leichen  M onat dos .V o rjah res. G lüh lam pen , M aschinen 
u n d  S ch w ach stro m le itu n g en  w e isen  e ine V e r r in g e ru n g  auf. D ie  A u  s- 
f u h r  d e r  g e n an n ten  E rze u g n isse  h a tte  e inen  W ert von 1253 176 £, 
d. h. sie  w a r  um  316 694 £ g rö ß e r  a ls  im  F e b ru a r  1923. H ie r  ergeben  
sich  E in b u ß en  bei G lüh lam pen , B a tte r ie n  und  A k k u m u la to ren  sow ie  
bei M eß instrum en ten .

D e r e le k tro te c h n isc h e  M a rk t G rie c h e n la n d s . — Nach von  „E lec- 
t r ic a l  R ev iew “ m itg e te ilten  A ngaben  des a m e rik a n isc h en  K o n su ls  in  
A then  w ird  d e r  g r i e c h i s c h e  G lü h lam p en m ark t von  dem eu ro 
p ä isch en  T ru s t  m o n o p o lis ie rt ; D e u t s c h l a n d  und  I ta lie n  sin d  die 
H a u p tlie fe ra n te n . E rs te re s  h a t  1922 auch  den w esen tlich en  T e il de r 
E in fu h r  v o n  S ch a ltv o rrich tu n g en , iso lie r te n  D rä h te n  und e lek tro tech 
nischem  P o rze llan  b e s tr itten . D ie  E in fu h r  v o n  D ynam os (m eist 25 
b is 50 kW , 110 V ) und  M otoren (1 b is  12 P S ) b e tru g  im  g anzen  rd  
234 t, v o n  denen  117 au s  D cu isch land , 54 aus Ö ste rre ich  und 21 t  
aus den V. S. A m erika  kam en. D e r Im p o rt v o n  E isen - und  B ronze- 
d rä h te u  fü r  d io  T e leg ra p h ie  e rg ab  898 t, u . zw. 637 t a ls  L ie fe ru n g  
B e lg ien s. D er A n te il G ro ß b rita n n ie n s  am  M asch inenexport nach  
G riech en lan d  is t  v o n  1326 t in  1921 au f 668 t. gefallen .

S iam  a ls  B e z ie h e r  e le k tro te c h n is c h e r  E rz e u g n is s e . —  W äh ren d  
S i a m  ü b e r den H afen  v o n  B an g k o k  1921/22 fü r  1,325 Mill. T ica ls2) 
e lek tro tech n isch e  W aren  und  A p p a ra te  e i n  g e f ü h r t  h a t,  b e tru g  
d iese r  Im p o rt 1922/23 n ach  „E lec trica! R ev iew “3) n u r  0,798 M ill. T , 
zeig t a lso  cino A bnahm e um  0,527 M ilk T. L e tz te re  e rs trec k t sich  au f 
E n g lan d  a ls H a u p tlie fe ra n te n  (E in fu h r  0,307 M ill. T )  w ie  au f dio 
V. S. A m erika  (0,142 M ill. T ), Schw eden, F ra n k re ic h , Ja p a n , w ä h ren d  
d ie  B ezüge a u s  D e u t s c h l a n d  v o n  37 000 a u f  87 000 T  gew achsen  
sind . Auch dessen  E in fu h r  v o n  L am pen , F a b r ik a te n  au s K u pfer, 
w isenseh aftlich en  In s tru m en ten , E isen -  und  S ta h ld ra h t w e is t gegen  
1921/22 e rh ö h te  W erte  auf.

N eu e  G e se lls c h a fte n . — E l i n a g ,  E l e k t r o -  u n d  I n 
d u s t r i e  - A u s r i i s t u n g s a k t i e n g e s e l l s o h a f t ,  K refeld : 
A n k au f a l le r  z u r  A u s rü s tu n g  in  d e r  E le k tro te ch n ik  u n d  In d u s tr ie  
b e n ö tig ten  M aschinen, W erkzeuge und M a te ria lien ; 50 000 Gldm. — 
E 1 o k  t  r  o - A r  m  a  t  u  r  o  n  -  G. m , b. H ., L e ip z ig : H e rs te llu n g  von 
und H an d el m it E lek tro -A rm  a tu re n  a lle r  A rt, in sbesondere  dem von  
O b o ringon ieu r M. B re itn e r  zum  P a te n t an g em elde ten  Ü b erstro m 
se h a lte r; 30 000 Gldm. — S ü d d e u t s c h e  E  l e  k  t r  i  z i  t  ä  t s - 
B a n k  A. G., M annheim : B a n k m äß ig e  B e te ilig u n g  a n  U n te rn eh m u n 
gen  z u r  w ir tsc h a ftlic h en  V e rw e rtu n g  v o n  W asse rk rä ften  und  so n stig en  
e lek trisch en  K ra ftq u e llen , v o rn eh m lich  in  S üd d eu tsch lan d ; 1.2 MilL 
Gldm.

P r e i s e  m e ta l le n e r  H a lb fa b r ik a te .  — N ach dem  B erich t de r 
R i o h . H  e r  b i  g  & C o., G. 111. b. H ., B e rlin  S 42; vom  8. IV . b e tru g e n  
d ie  G rund- und  R ich tp re ise  fre ib le ib en d  je  1 k g  b e i L ie feru n g en  d ire k t 
vom  W erk  in  G oldm ark  fü r  A l u m i n i u m b l e c h e ,  -d räh te , -S tangen 
3,00; A lu m in iu m ro h r 4,00; K u p f  o r b le c h e  1,95; K u p fe rd räh tc , 
-S tangen  1,73; K n p fc rro h ro  o. N, 1,85; K u p fe rsch alen  2,60; M e s .  
s i n g  bleche, -bänder, -d rä h te  1,66; M essingstangen  1,33; M essing- 
roh  10  o. N. 1,80; M ess in g -K ro n en ro h r 1,95; T o m b a k  (m itte lro t)  
-bleche, -d räh te , -S tangen 2;05; N e u s i l b e r  b leche, -d räh te , -s tan g en  
2,85; S c h l a g l o t  1,90 Gldm. B ei k le in e re n  P o s ten  und  L ag c r-  
lie fe ru n g e n  en tsp rech en d er A ufschlag .

M e t a l l 10. IV. 9. IV. 7. IT.

E l e k t r o l y t k u p f e r  (wire bars), 
prom pt, cif Ham burg, Bremen 
oder R otte rdam  . . . . . . 136,75 136,50 136,00

O rig in  a l b i i t t  e n ro h  z i n k  (Preis 
des Z inkhüttenverb .), nom. . — — —

R a f f i n a d e k u p f e r ,  99/99,3%  . 
O rig in a lh ü tten w e ich b le i . . . 
Originalh üt ten  r o li zi n k , Preis im

freien V e r k e h r ..........................
P l a t t e n z i n k  (rem elted) von 

handelsüblicher Beschaffenheit 
Ori gin a I b ft tte n  a 1 u m i 11 i u m ,

98 9 9 % in Blöcken, W alz-oder
D r a h tb a r r e n ......................

dsgl. in  Walz- oder D rah tbarren
9 9 % .................................................

Z in n , B anka, S tra its , Austral.
in Verkäufers W ahl . . . .  

H ü t t e n z i n n ,  m indestens 99%  . 
R e in n ic k e l ,  98/99%  . . . .
A n t im o n - R e g u lu s ......................
S i lb e r  in  B arren  ca. 900 fein 

fü r 1 kg f e i n ..........................

1,25-
0,66-

0,66-

0,CO-

5,15- 
5,00- 
2,40- 
0,92-

1,27
0,68

0,67

0,61

5,25
5,10
2,50
0,97

94,50—95,50

1,25— 1,27 
0,68— 0,70

0,67— 0,68

0,61— 0,62

5 ,3 0 -  5,35 
5,15— 5,20 
2 ,4 0 -  2,50 
0,95— 1,00

95,50—96,50

1,27—  1,29 
0,70— 0,72

0,67— 0,68

0,62— 0,63

5.45— 5,50 
o,30— 5,:*o
2.45— 2,55 
0 ,9 5 -  1,00

95 ,00-97 ,00

An der L o n d o n e r  M etallbörse w urden nach „M ining Jo u rn a l“ 
am 4. IV. für l ton  (1016 kg) n o tie r t;

* K u p fe r  : best s e le c te d ..........................
* „  e l e c t r o l y t i c  ......................

• „  w ire b a r s ..........................  .
* „  s t a n d a r d ,  K asse  . . . .
* „  „  3 M onate . . .
Z i n n  : s tan d ard , K a s s e ...........................

„  „  ' 3 M o n a te ............................................................

„ s tra its  .................................................
B ie l : span, oder niehtengl. Weichblei . 

„  gew. engl. Blockblei . . . . . .
Z i n k :  gew. S o r t e n ...................................

,, rem elted ........................................
„  engl. S w a n s e a ....................... . .

A n t i m o n :  engl. Regulus, spez. Sorten 
A l u m i n i u m :  9S bis 99% . . . . . .
N i c k e l :  98 bis 99% g a ran tie rt . . .
W i s m u t : j e lb...............................................
C h r o m : „  ...............................
P l a t i n : je U n z e .....................   . . . .
Q u e c k s i l b e r :  für  die 75 lbs-Flasche . 
W o l f r a m  : 65%  je E in h e i t /  . . .  . .

£ s d £ 8 d
. 69 15 0 bis 71 0 •0
. 71 10 0 u 72 0 0
. 72 0 Ó - t t — —■ ■ —

. 65 5 0 tt 65 7 6

. 66 2 6 tt 66 5 0
, 206 0 0 260 5 0

265 0 0 a 265 5 0
267 10 0 208 0 0

. 34 7 6 - . 33 7 6

. 35 15 0 tt
— — -

33 17 6 n 34 1 3
• 33 15 0 TI — — —

34 7 6 f .  0 . r.
60 £  netto , je  nach  Menge. 

120 t  In lan d ,-125 £  A usland. 
135 £  In- und A usland.

10  s.
5 s 6 d/0 8.

27 £.
13 £.10 s/13 £ 15 s.
11 s/11 s 0 d.

In  N e w  Y o r k  n o tie r te n  am 11. IV .: E lo k tro ly tk u p fo r 13,37; 
B lei 8,37; Z in k  6,17; Z inn  loco 49,00 cts/lb .

») Netto.

') Bd. 94, 1924, S. 477.
13 Ticals =  etwa 1 £, 

a) Bd. 94, 1924, S. 430.

Bezugsquellenverzeichnis.
F r a g e  26: W er s te llt den Hochfrcquenza-pparat „Vio" her? 
F r a g e  27: W er ste llt Dauerm agnete mit unveränderlichem  

Magnetismus fü r m agnotelektrische Maschinen her?

Abschluß des H eftes: 11. April 1924.

Für die Schrittleitung verantwortlich: E. C, Z e h  m e  in Berlin. — Verlag von J u . l l u s  S p r i n g e r  in Berlin.



sicherste and schnellste 
Montage in jeder Wand. 
Keine Slemmarbeüen und 
keine Wandbeschädigung. 

Sauberste Urteil!

17. April 1924. Elektrotechnische Zeitschrift, 1924- Heft 16, X X V II

Technischer Direktor
gesetzten Alters, Vorstandsm itglied einer A.-G., an
erkann t unerm üdliche A rbeitskraft, technisch-schöpfe
risch veranlagt, Besitzer m ehrerer wertvoller Patente, 
bew ährter Organisator u.gründl. K ennerneuzeit. Arbeits
methoden, tiieht. Akquisiteur, käufin. routiniert,befähigt, 
sich in jedes Spezialfach einzuarbeiten, sucht, baldigst 
ändern  großen W irkungskreis im In- oder A usland als
technischer oder Betriebs-DireKtor
A rbeitsgebiet: E lektrom otoren und Dynamobau, elek
trische Anlasser, Fernschalter, Äulztigsapparate, 
Kontroller, Kondensatoren, elektrische Bahnen, In; 
stallationsm atcrial-M assenfabrikation. Gefi. Angebote 
un ter E. 1879 durch die Exped. dieser Zeitsc.hr. [1879)

P r o k u r is t
Jahrzehnt in alter renom m ierter E lektrofabrik,Spe
zialist Vcrwaltungs-, Bevisions-, Finanz-, Steticr- 
angelegenhciten, Verkaufs-Organisator, leitende 
Positionen Ausland, A. E. G. u. Bankfaeh, viel
seitige Sprachkoiintn., wünscht Vertrauens- bzw. 
leitenden Posten i. entwicKlungsfäh., großzügig. 
U nternehm en. Angebote un ter E. 1985 d.d.Exp.d.Z.

[1985]

Physiker, Dr.phil.
in leitender Stellung bei einer 
führenden RöntgenröhrenfabriK,
mit langjäiir, E rfahrungen auf dem Gebiete der 
Hochvakuum teehnik (Röntgenröhren, Ventil
röhren, Senderröhren u. Verstärkerröhren), ver
trau t m. d. Organisationsm cthodcn eines modern. 
Betriebes, energische Pcrsünliehk., sucht ändern 
W irkungskreis in le itender.S tellung. [ii):ii)j 

Angebote unt, E. 1939 d. d. Exped. d. ZeitSchr.

Hebezeuge
Ingenieur,

langj. Erf. i. Proj. u. Ajisf. 
v. Industrieanl., spez. Kran- 
u. Aufz.-Ausriist., desgl. v. 
Leitungs- (Kabel-) Netzen, 
Transf.- u.Sehaltstat, b. erst. 
F irm en u E.AV.f s. s. zu 
verändern, auch bes.Gebiet 
od Aiis). Gefi. Angeb. unt. 
E. 1936 d.d. Exp. d.Z. [1930]

Geschäftsgewandter K au f
m ann in m ittleren Jahren, 
seit Jahre.n in leitender 
Steilung größerer Aktien- 
gesellsch. d. Be'euchtungs- 
kürper-. Heiz- und Koch
apparatebranche, welcher 
besonders die ln- und Aus
lands- Verkaufsabteilungen 
leitete und die einschlägige 
Pro pngamlabcarboil., sucht 
geeigneteStcllun, 'mögl.ais
R E I S E N D E R
f. den Orient, Balkan, ehem. 
Oesterreich-Ungarn, Polen, 
Tschechoslowakei.' Angeb. 
un ter E. 1919  d. die Exped. 
dieser Zeitschrift. [1919]

A rbeitsfreudig., energisch, 
und zielbewußter

EleKtriKer
28Jahre,ledig, Techn.-Bild., 
m. m ehrjähr. Erfahr, in der 
Vorkalkulat, u. Fabrikation 
v. Gleich-, Ein- u. Mehrpha
senstrom, Völlb.-, Straßcnh.- 
und Spezialmotoren und im 
Apparaten!), sucht sich als 
Betriebsassistent z. veräntl. 
Angeb. erb. unt. E. 1937 d.

i d. f e p ,  d. Zcitsclir. [1937]

K o r r e s p o n d e n t
28 Jahre , tccbn.-kaufin. gcbikl., Ein- u. Verkauf, 
Kalkulat., Export, vertrau t mit allen einschl. 
Arbeiten, gestü tzt au f beste Zeugfi, u. Referenz., 
sucht aussichtsreiche Position.. 
Off. unt. E. 1873 d. d. Exped. d. Zcitsclir. [ 1 873]

Wo fehlt ein tüchtiger Kaufmann?
Arbeitsfreiidigcr, energischer, repräsonta- 
tionsfählger D irektor eines Berliner W erkes, 
erfahren in der Organisation und Leitung 
größerer Betriebe, Richtiger Verkäufer, ge
wandt im V erkehr m it Behörden und der 
Kundschaft, seit 10 Jahren  in gleicher fester. 
Vertrauensstellung, sucht in eine andere 
angesehene Firma aiskaufm ännischer Leiter 
oder Teilhaber einzutroten. H erren, die zu
ih rer U nterstützung eines gewissenhaften
V ertrauensm annes bedürfen, werden ge
beten , sich m it dom Suchenden un ter 
E .  1 4 7 7  durch die Expedition dieser 
Zeitschrift in V erbindung zu setzen.

Erster Kaufm ann
29 J., led., techn. erfahren, bisher in allen Sparten 
ausschl. im Fach tätig, anerkann t gew andt, Ein- 
u. Verkäufer, bew ährter O rganisator u. Betriebs
wirtschaft!. in all. bilanz- u .steuerrcohtl. u. -techn. 
F ragen , K ennte. des Exportgeschäfts, wünscht 
V eränderung aus leit. Stellung. Erste Referenzen 
üiid lückenlose Zeugnisse zur Verf. Angebote 
un ter E. 1938 durch d. Exp, d. Zeitschrift. [1938]

Fortsetzung a u f  Seit* X X V IJJ

haben schrauben and Haken 
einen unbedingt festen Halt. Die 
Universal - DUbelhülse „STOP"
D. R. P. Mr. 351183/61 gewähr!

STOP-DOBEL A - G ,  Abt. <3.
B E R L I N  W  3  0  * N O L L E N D O R F P L A T Z  6

F E R N S P R E C H E R :  K U R F Ü R S T  6 6 6 1  N O L L E N D O R F  1 B 0 4

LEITUNGEN  
B LEIK A B EL

aller A r t  fü r  S ta rk -  u. Sch w ach strom  
W e tte r fe ste r  O rig .-H acketh^J-D raht 
K up fe rroh re  u. Stangen, Iso iie rroh r 
S t a h lp a n z e rro h r ,  Sch iffsarm aturen

D R A H T  r U N O  K A B  E  L - . W E R K  E A K T . - G E S ,

H A N  N O V E R
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r ,lo U tro i« if ie iii« M iv
KeieJisdeuKpher,' 2-1 Jahre, 
mehrjähr. Praxis, 5 Sein. 
T echn .,m . best Zeugn., s 
Anfangsstellg. im In- oder 
Ausland. .Göfl. Angeb. zu 
richten an H. Lu.her, Meran. 
Italien. _______ [1918]
Ingenieur, 30 j ., erstki.
Zeugn. u. Empf. d. Großfirm., 
eff. i. Bau u. Montage laiidw. 
Masehin., elektr. Inst., Orts- 
netzbau, Anlasser, E o n troll., 
Motoren, Transform atoren, 
sucht Stell, lnögl. als Leiter
e. kl. Fabrik od. priv. elektr. 
W erkes. Off. u. E. 1990 d. 
d. Exped. d. Ztse.br. [199.)]

Strebsam er

Elektroingenieur
201/.> J. alt, mit TM .¡ähr. In 
stallations- u. 3 jahr. W crk- 
sta ttp rax is ( R e p a r a tu r 
w erkstatt, Anker- u. Turbo- 
goneratorenw iekelei) 3 ihr. 
Dienstzeit a. M arinefunker 
u. abgesch l 5 sem estriger 
Technikum bildung sucht 
A ufangstellung. Gefl. Ang. 
unt. E. 1940 d. die Exped. 
d. Zeitschrift [1940]

EleKtromeister!
34 Jahre, verheiratet, 11 J. 
praktisch tätig, perfekt in 
Hoch- und N iederspannung 
sowie im Reparieren von 
Motoren u. Transform ator, 
.sucht Stellung am liebsten 
i. ein, ElektriUitsw.o.Fabrik 
z. Führung, Überwach uug u. 
Ausbau der Anlagen. AVcrk- 
wohnung erwünscht. [19691 
Zuschrift, erbet, u. E. 1969 
d. die Exp, d. Zeitschrift.

Anfangsstellung 
gesucht!

Ing-. 24 Jahre, E lektro Abt. 
der Staatl. Tech. H ildburg
hausen absolv.; z. Z. in der 
Praxis. P raxis in Fernbau, 
Ortsnetz; Hausinst, etwas 
Ankerwickelci und Bureau, 
auch allgem. Masch.-Bau. 
Gehalt Nebensache. [1970]. 
Off. u .E . 1970 d.d. Exp. d.Z.

31 J., led., mit abgeschloss. 
t echn. u. kau fm. Ausbildung, 
bisher bei Installationsf., 
Eltwerk, Großfirma u. Uber- 
landzentralo tätig- gewesen, 
erfahren in Tarifwes.en u. 
Vertragsabschlüssen, sucht 
selbständ., entwickelungsf.

• Stellung; Angebote un ter 
E. 1987 durch die Exped. d. 
Zeitschr. erb.________[1987]

ErsterKaufmann
seit. 20 Jahren  in Uberlaud- 
werken tätig , mit reichen 
Erfahrungen in Organisa
tion von Uberlandwerken, 
Stroinpreispolitik, Strom- 
abrechm ingswesen,Kassen
wesen und m odernen Buch- 
haltungsm ethod., gew andt 
im Verkehr mit Behörden 
und Strom abnehmern, ener
gischer mid um sichtiger 
Personalleiter, wünscht sich 
zu verändern. Reflekt.w ird 
nu r auf durchaus selb
ständigen Posten als Leiter 
oder Direktor. Angebote 
erbeten  un ter E. 1978 d. 
d. Exp. d. Ztschr. [1978]

III
des E lektroingenieurfaches in ungekiindigter Stellung, 
Süddeutscher. 42 Jahre alt, seit 13 Jah ren  als Ober
ingenieur bzw. Prokurist bei großen t) Jerlan dan lagen  
mit eigenen bedeutenden K raftw erken in leitenden 
Stellen tätig, mit um fangreichen K enntnissen und  Er
fahrungen in Bau-, Betriebs-, Tarif-, Vertrags- und 
W irtschäfcsfragen sucht sich zu verändern. A ngestrebt 
wird nur [1965]
l e i t e n d e ,  v e r a n t w o r t u n g s v o l l e  

S t e l l u n g .
Zuschriften erbeten unter E . 1965 d. d. Exp. d. Zeitschr.

E le k t r o 
i n g e n i e u r

ledig, 30 Jah re  alt, gel. In 
stallateur, war tätig  in Be
trieb u. Montage, sucht so
fort Stellung, vorzugsweise 
bei Uberiandzentralen, im 
M otoren-,Transfonnatoren- 
oder Radioapparatebau.

Angebote un ter E. 1986 
durch die Exped. dieser 
Zeitschrift. [1986]

IP
30 J., verh., ev., Absolv. ein. 
höh. Fachseh. für Maschb. 
und Eloktrotech., seit; 10 J. 
b. Berliner Großfirma, z. Z. in 
ungek. Stetig, gu te Kenntn. 
in der Elektro-Maseh.-Tnd., 
v ertrau t m. all. kaufrn. Arb., 
viels. E rfahrung als Kalku
lator sow. in  der Order- und 
Term iubearbtg., sucht.aus
sichtsreiche entwicklungs
fähige Stellung. Gell. Ang. 
un ter E. 1975 durch d. Exp. 
dieser Zeitschrift. [1975]

Werkmeister
(42), Radio-, S. & II.-, Tele- 
funkeii-. AEG.-Praxis, Kal
k ü l, Akkord, Serien!'., Mon
tage, sucht zum 1. 5. Stellg. 
„ I m . Z. 938“  Rudolf floss s, 
Tem pelhof. [1949]

Junge Dame
sucht z. 1. 6. 24, evtl. später, 
selbst. Posten, ist 30 J., perf. 
Schreibin.,Stenogr., Kenntn. 
d. Bucbhalt. sow. um fangr. 
M aterialkcnntn., groß. An-, 
passungsverm., gew. i. Um
gang  mit Kundsch., lang
jährige Zeugnisse. Off unt. 
E. 19 *3 d.d. Exp. d.Z. [1973]

27 J., led., mit gut. Kenntn. 
im Beroch nen v. elektr. Ma
schinen, vertrau t mit Offert
wesen nebst um fangr. engl. 
Spraehkenntnissen, sucht 
sofoit geeignete Stelle, evtl. 
als Betriebsassistent. Offert, 
un ter E. 1955 durch d. Ex
ped. dieser Zeitschr. [1955]

Berliner Grollfirma 
der E-leKtrizitätsindustrie
sucht für die P ro jek tierung  u. den Bau 
elektr. K raftanlagen m ehrere erfahrene

INGENIEURE
m it länger. P raxis auf dem Gebiete der 
Papier- u. Textilindustrie. Ausführi. 
Bewerbung, mit Lebensl., Lichtbild u. 
Zeugnisabschr. unt. A ngabe der Ge- 
haltsanprüche, Em pfehlungen und  des 
frühesten Eintrittsterm ins erbet, unter. 
E. 1984 durch d. Exp. dies. Zeitschrift.

[1984]

EleKtroingenieur
zur B earbeitung von P rojekten, A ngeboten und 
W erkaufträgen gesucht. Nur H erren, die an selb
ständiges D enken und Handeln, gewöhnt sind, 
wollen sich melden.-
1 Selbständiger K onstrukteur 

und  1 D eta ilkonstrukteur
für Schwachstrom  - Apparatebau m it reichen Er
fahrungen u. W erkstättspraxis gesucht. Herren, 
welche au f diesem G ebiet bereits erfolgreich g e 
arbeitet haben, w erden bevorzugt. Bewerbungen 
unter Beifügung von Lebenslauf, Zeugnisab
schriften und Angabe der G ehaltsansprüche an 

S i g n a l  ß e s e l l s d i n f t  tu .  b .  I I .
H i e l ,  AArerk Ravensberg. [1979]

Wonfageinfaefforen
für îïernfpved)3 cn tt-tttcm , Dïciljcufrfm ltutiôê- 
unb ¡»tftnnlnulnflctt jeher Qlrt utib ©rö§e jum 
möglidjft fofortigen A ntritt gefud>f. 9 îur erfte 
Kräfte werben berücîftdjtigf. 11945]

Schriftliche ^Bewerbungen mit ScbenMauf, 
©efmitöaufpr. unb 3eugnißabfchriften erbeten an

3iffien gefd lfd )a ii & © eticfï
Telephon* unb Sclcgrapbcnwcrfc 

Q3auabfcilung 
Sücrlitt 38 5 7, QBülowffrage 66.

Gesucht für sofort

jüngerer Techniker oder Ingenieur
für die H auptverw altung eines größeren Elektri
zitätsversorgungsunternehm ens' Mitteldeutsch
lands. G esuchter muß N eigung und F äh igkeiten  
zu Tarif- und AVirtsehaftlichkeitsborechnungen 
aller Art sowie zu Statistik nnd O rganisations
fragen besitzen, und nach Möglichkeit aus bis
heriger Praxis n ichwcisen können. N ur Herren, 
denen an D auerstellung gelegen ist, wollen mit 
Kennwort „W irtsc h a ft“  Gesuch und U nterlagen 
einroichen un ter E. 1928 durch die Expedition 
dieser Zeitschrift. [1928]

Wir suchen für unsere sächsischen Niederlassungen
m ehrere erfahrene und tüchtige

ARquisitionsingenieure
zum  V erk au f von Installationsm aterial, 
elektrischen Maschinen und Apparaten.

G eeignete Bewerber (nicht un te r 30 Jahren), 
die eine erfolgreiche T ätigkeit nachweisen 
können und in M itteldeutschland gu t ein
geführt sind, wollen ausführliches Angebot mit 
Lichtbild und Zeugnisabschriften un te r Angabe 
der Gehaltsforderung und  des frühesten Ein- 
trittstüges einreiehen an *■ [I960]
Sachsenwerk, Licht- und Kraft-Aktiengesellschaft
Personalabteilung Niedersedlitz-Dresden.

j]||lllllllllllllllllllllllllllililJllllllllllllilllllllll:illIllllllli:illlllllllllilllllllllll||Lu 

§j G esucht von Großfirma nach D resden j§

|  Werbeingenieur |
=  Erw ünscht abgeschlossene akadem ische =§
=  Bildung, mit Erfahrung; in E lektrostark- ^  =
EE s trö m -'u n d  W ärm etechnik, mit besohd. cg =

E ignung für den Vorkehr m it Behörden ¿L =j
=  und Industrie. G elegenheit für Ein- ee
j= arbeitung wird geboten. Ausführliche =

Bewerbungen mit G ehaltsansprüchen unt. =
|  L . G. 33  E. 1827 d. d. Exp. d. Zeitschrift. =

l̂llllllllllllMlllllllllilllllllltlllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllililllllllllllll^

Angesehene A.-G., die einen ihrer Filialbetriebe anf 
elektrotechn. Massenartikel urazuslellen beabsichtigt

s u c h t  e i u c n  e r s t k l a s s i g e n

ELEKTROTECHNIKER
der in der L age ist, Konstruktionen  
zu entw erfen und die rationelle 
Fabrikation der betreffenden Artikel 
aufzubauen und zu überwachen.

A ngebote m it lückenlosen Zeugnisabschriften, 
A ngabe der G ehaltsansprüche und des E intritts
term ins zu richten uuter E. 1967 durch die 

Expedition d ieser Zeitschrift. [1967]



17. April 1924. Elektrotechnische Zeitschrift. 1924. Heit 16. X X IX

Für drahtlose Telegraphie und Telephonie
werden erfahrene [1927]

K onstrukteure  
u n d  Z e ic h n e r

s c h n e l l s t e n s  g e s u c h t .
Ausführliche A ngebote erbeten un ter 
E. 1927 durch die Exp. dieser Zeitschrift.

r    ^
Mittlere W ie n e r  G lt i h l a m p e n f a b r i K  sucht

Betriebsleiter od. Betriebsassistenten
der über gründliche Erfahrung in der Glüli- 
läm penerzcügung verfüg t.' Zuschriften erbeten 
un te r „W . V.'~4963“  an Änn.-Exp. Kudolf Mosse, 
W ien I., Seilcrstiitte 2. [1925]

V  - '_____________________________ J

sucht fü r baldigen Eintritt:

EleR troingenieur e
die den Entw urf und die Konstruktion eleK- 
trischer LoKomotiven vollständig bc-. 
herrschen ui darin m ehrjährige Erfahrungen 
nächweiseii können.
K ennw ort: L 5.

KonstruRteur
für allgem einen Maschinenbau, möglichst 
m it Spezialkenntni.sscu für Antriebe in der 
Papier- und Textilindustrie.
Kennwort; Cv. 8.

Projektierungsingenieure
möglichst mit Spezialkonntnissou in der 
Textilindustrie.
Kennwort: Cv. 9.

TechniRer
zur V erfolgung von Lieferterm inen. 
Kennwort :• C:. 19.

Ingenieur
zur Bearbeitung ausländischer Zen tral
stationsgeschäfte; Sprachkeim tn. crforderl. 
Kennwort: Cv. 1 1 .

Diplomingenieur
mit Umfangreichen Koniitnissen u. längerer 
E rfah ru n g 'im  Bau, in U ntersuchung von 
Lichtm aschinen ftir Automobile für die
Leitung des Laboratorium s der Mcawcrke 
Feuerbach.
Kennwort : St. 5. -

Werkzengmaschinen-Ingenieur
für feinm echanischen Apparatebau. Ge
naueste K enntnisse in Konstruktion und 
Bau von W erkzeugm aschinen erforderlich. 
K ennw ort: A 65.

Ausführliche Bew erbungen mit lückenlosem 
Lebenslauf. Gchaltsanspriichen, Zeugnisab
schriften, Referenzen, Angabe des frühesten 

E in trittenn ins und des K ennwortes an:

Allgemeine t196̂ 
Elektricitäts - Gesellschaft
S e k r e t a r i a t  II B e r l in  N W  4 0

Fricdrich-Karl-Ufer 2 - 4.

Für d eutsch-oberschle
sisches Eisenhüttenwerk
wird zur Überwachung der 
elektrischen Anlagen ein

Diplomingenieur 
für Elektrotechnik

m it reichen Erfahrungen 
im H üttenbetrieb gesucht.

Ausführl. Bewerbungen 
m it Lebenslauf, Zeugnis
abschriften, Gehaltsanspr., 
Angabe von A uskunfts
personen, früheste Eintritts 
zeit sind zu richten unter 
E. 1953 d.d. Exp, d. Z. |L953]

Elektrotechniker
mit abgeschlossener Facli- 
schulbiidung u. Erfahrung, 
im Bau vonH och-u. N ieder
spa nun ngsfreilei tun gen u, 
Transform atorenstation, z. 
sofortigen Eintritt gesucht.

Eilangebotc mit lücken
losen Zeugnisabschriften, 
Angabe von Referenzen u. 
G ehaltsansprüchen sowie 
Bild erbeten an  [1933]
Bergische Licht- u. Kraftwerke

A.-G.
L e n n e p  i R h l d d

Für Oberitalien
wird ein älterer, erfahrener

Ingenieur
gesucht zur L eitung eines 
Karbidbetriebes, zur Über
wachung der W erkstätten 
und der elektrischen An
lage. Erforderlich ist ein 
au f gute, praktische Er
fahrungen gestütztes Orga
nisationstalent zur D urch
führung einer N euorgani
sation des Betriebes. Er
w ünscht sind italienische 
oder französische Sprach- 
kenntn. Ausfülirl. Angeb. 
mit genauer A ngabe der 
bisher. Tätigkeiten  u. Refo- 
renzaufgabe erb. unt.E . 1908 
d. d. Exped. dies. Zeitschr.

Von erster Elektrizitäts- 
iirma Sclüesiens wird für 
die solbständ. Bearbeitung 
von Zentralanlagen, T rans
formatorenstation., Schalt
anlagen, Hochs panüüngs- 
einriehtungen u, a. m. ein 
gut versierter [1911]

Ingenieur
möglichst Diplomingenieur

gesucht. Erfolge in W erbe
tätigkeit sind nachzuweis. 
DieStelic wird bei zufrieden
stellenden Leistungen gut 
bezahlt. Bewerbung unter 
Angabe von Referenzen, 
Beifügüng eines Lichtbildes 
un te r E .  1911  durch die 
Exped. dieser Zeitschrift.

F ür das elektrotechnische 
Laboratorium  d. Ingenieur- 
Akademie Oldenburg i. 0 .

jüngerer Assistent
zum 15. April oder 1. Mai 
gesucht, D erselbe muß ab
geschlossene Hochschul
bildung besitzen und in der 
Lage sein, eine Vorlesung 
über elektr. Bahnen und 
elektr. Meßkunde zu über
nehmen. Bewerbungen mit 
Lebenslauf, Zeugnisabsehr.
u. Gehaltsanspr. a. d. [I9ir2]
Stadtm agistrat zu Oldenburg i.O .

Werbeingenieur
möglichst Diplomingenieur, welcher bereits ak- 
quisitorisch in der Textilindustrie tä tig  war, zum 
möglichst sofortigen E intritt für O berfranken 

g e s u c h t ,  [1963]
Lückenloser Lebenslauf m it Zeugnisabschriften 
u. Angabo von Refer, unt. E. 1963 d. d. Exp. d. Z.

^Jillllllillllllllllllllllllllllllilllillllllilllllilllllllllllillllllllllllllllllllililllllllllll^ 

=  F ü r  u n s e r e  I n s t a l l a t i o n s a b t e i l u n g  j§

=  suchen wir einen erfahrenen §=

Elektroingenieur
=  mit gründlicher Bureau- und Außenpraxis, fü r =  
=  die Akquisition und Bauleitung von Mitte!- =  
S  spannungsfernlcitungcn und Ortsnetzen. =
=E H erren, die zu selbständigem  Arbeiten =  
=  befähigt sind, wollen Angebote m it‘Lebenslauf, =  
=  Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchcn =  
=  richten au [1850] ==

|  BROWN, BO VERI &  Ci5 A .-G . |
r? H annover, H inüberstraße 4. =
^IIIIIlljilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiilllllllllllllllillllllllllllllllllllllF

LLOyD
W i r  s u c h e n  e i n e n  e r f a h r e n e n

Berechnungsingenieur
möglichst Akademiker

mit m ehrjähriger Praxis, w elcher be
fähigt ist, die serienweise D urchrech
nung, Entw icklung und Norm alisierung 
von Gleich Strom m aschinen jeder Art 
durchaus selbständig yorzünehm'cn und 
erfolgreich zu leiten: es wird nur auf 
eine erste Kraft reflektiert, welche in der 
Lage ist, rechnerische Befähigung auch 
mit konstruktivem  Denken zu verbinden.

Ausführliche Angebote m it A ngaben 
über Werdegang-, G chaltsansprüehe. Ein
trittsterm in unter Beifügung von Zeug- 
nisab.chriften und Lichtbild an L1932]

Lloyd Dynamowerke A.-G.
B R E M E N  11.

THYSSEN
A bt. M asch inenfabrik  M Ü L H E I M - R U H R

S U C h t [1848]

B E T R I E B S I N G E N I E U R
für Wickelei, W ickeleiteiiebau 

r und Isoliererei. Es kommen 
nur H erren mit längeren Be
triebserfahrungen in Frage. 
Ausführliche Bewerbungen mit 
Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnis

abschriften, Angabe der Gebaltsanspriiche 
und des frühesten E intrittsterm ins erbeten.

jFortsetzung a u f  íie itt X X X
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C e > u d > < :

mit m ehrjähriger Erfahrung im Untersuchen m ittlerer und kleiner 
elektrischer Maschinen jeder Stromart. Bewerber muß die Theorie 
dieser Maschinen vollkommen beherrschen und  zu wissenschaftlicher 
Erfassung der gestellten Aufgaben befähigt sein. — F e r n e r

l ^ o n i i t i ' u k t e u v e
für elektrische Maschinen und Apparate sowie für W erkzeuge und Vor
richtungen mit m ehrjähriger B üreaupräxis und gu ter techn. Vorbildung. 
Bewerbungen mit ! Zeugnisabschriften und Angabe der Gehalts
ansprüche erbeten un te r E. 1957 durch die Exped. dies. Zeitschr. [1957]

f — mm~ m~ ~ ~ , -----------
Größeres Unternehmen im Industriebezirk

sucht fü r den Aufbau seiner Abt. 
EleKtroschweißerei einen tüchtigen

INGENIEUR
m it ausgedehnten Erfahrungen auf 
dem Gebiet.d. Lichtbogenschweißung.

L ange Praxis im Spezialgebiet ist unbedingt 
erforderlich. Zuschriften sind zu richten un ter 
E. 1958 durch die Exp. d. Zeitschrift. [1958]

Elektrobahningenieur
ledig oder m it Möglichkeit in W ien zu woh
nen, erfahren im Betrieb von Straßenbahnen 
und  K raftw erken, [1-952]

gesucht
Angebote m .Lebenslauf u .G ehaltsansprüchen an
„ELIN“ A.-G. für elektrische Industrie

W ien I., V olksgartenstraße 1 — 5.

Führendes Draht- und Kabelwerk
in rhein. Großstadt sucht [1917]

iilng. Ingenieur
für die Werbe- und liier. Abt.

mit W erkstattpraxis, literar. Fähigkeiten und 
engl. Sprachkenntnissen. A ntritt nach Verein
b a ru n g .. Bewerber, denen an einer Dauer
stellung gelegen ist, belieben ausführliche An
gebote mit Lebenslauf. Zeugnisabschriften und 
Gehaltsansprüchoii un ter E 19 17  d. die Exped. 
dieser Zeitschrift einzusenden.

Für den Bau und die U nterhaltung
unserer ausgedehnten Leitungsanlagen 

- suchen wir zu b a l d i g  c m E intritt als

technischen Prokuristen
einen

Bau- und Betriebsdirektor
¡[Bewerber muß über eingehende Erfah

rung" im Betrieb von H öchstspannungs
anlagen und -Stationen verfügen. An
gebote mit Lebenslauf und Gehaltsan
sprüchen erbeten an [1954]

Elektrizitätswerk Sachsen - Anhalt
A ktiengesellschaft (Esag)

H alle a . S., Gr. Steinstraße 75II.

e h r e r
fü r  EleKtrotechniR

m öglichst akadem isch ge
bildet und unverheiratet 
per sofort gesucht. [19G1] 

DireKtior» des 
T echnikum s 

I l m e n a  u.

Zum baldigen E intritt g e  
sucht w ird ein ju n g e r [1911]

Elektroingenieur
möglichst m it Hochschul
bildung u .gu tcrP rax is, als 
Revisionsbeamter.

Bewerbungen m. Lebens
lauf, Zeugnisabschriften er
beten an Feuersozietät der 
Provinz Brandenburg in 
Berlin W 35, Am K arlsbad 3.

Zur U nterstützung des 
Betriebsdirektors für baldi 
gen A n tr itt . tüchtiger
EleKtroiogenieur

mit Kerintn. im B auu, Betr. 
von Straßenbahn, ges. Bew. 
in. Lebens!., Zeugnisabschr.
u. Gehaltsanspr. erbeten an
Düsseldor f-Duisburger Kleinbahn 
Kaiserswerth a.Rh
 :______________[1971]

W ir suchen erfahrene

Glühlamp entechniker
als Stütze d. Betriebsleiter 

N ur H erren , welche gute 
Fachlien utnissc besitzen, 
wollen sich melden. [ 1944j 

Ausfülirl. Gesuche unter 
„T ü ch tig “  E. 1944 durch 
die Exped. dieser Zeitschr,

'U cberlandw erk in  Ost
preußen sucht zum 1 .5 . 2-1 

einen . [1977]

Zählereicher.
Derselbe muß l a n g 

j ä h r i g e  Erfahrungen in 
der Leitung von Wechsel- 
und Drehstromzäh!ern, so
wie im Anschluß nndEiehen 
von Hochspannungszählern 
besitzen, möglichst go- 
Icrn terFcjni ncchyni bc-'r sein 
und Ken ntnisse im B au  und 
in  der P rü fung  von Meß
instrum enten ' aufweisen 
können.

Ausführiicho Bewerbun
gen un ter - E insendung 
lückenloser Zeugnisabschr., 
Aufgabe von Referenzen 
und A ngabe der Gebalts
ansprüche zu richten un ter 
JL. 1 9 7 7  d. d. Exp. d. Z.

Transformatorenfabrik
T üchtiger, strebsam er

K o n s t r u k t i o n s -  u n d  
B e r e c h n u n g s i n g e n i e u r

zu b a l d i g e m  E in tritt gesucht.
Bei zufriedenstellenden Leistun
gen beste Zukunftsaussichten.
Ausführliche A ngebote erbeten 
un ter E . 19 51 durch die Exped.

dies. Zeitschr. [1951]
m  V

Schweizerische Maschinenfabrik
sucht in verantw ortungsvolle Stellung 
einen akadomiseh gebildeten, im Ver
kehr mit der Kundschaft gew andten 

und energischen

E l e k t r o i n g e n i e u r
m it lang jähriger Erfahrung in 
elektrischen W alzw erkantrieben

H erren  schweizerischer Nationalität, 
die der deutsehep und französischen 
Sprache m ächtig sind, belieben sich 
un ter Beifügung des Lebenslaufes und 
der : Zeugnisabschriften z u  melden 
un ter E. 1972 durcli die Expedition

dieser Zeitschrift. [1972]

W ir suchen zu sofortigem E in tritt einen

I N G E N I E U R
mit Hochschulbildung, welcher über 
Spezialkcnntnissc im Bau von Bühnen
anlagen verfügt. Bewerbungen mit 
Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Ge- 
haltsansprüehcn erbeten unter K enn- 
wort ff Bühnenanlagen" an die

Angestellten - Vermittlungsstelle bei den Direktionen der 
Siemensfirmen. Verwaltungsgebäude, S iem ensstadt bei Berlin

[1983]

. •

Für die technische Leitung
einer unserer ausländisch.Tochtergesellschaften 

suchen wir

e inen g e e i g n e t e n  H e r rn
m it reicher Erfahrung in der P ro jek tierung  und 
dem Bau von elektrischen Ltjchtc u ..K raftanlagen 
aller Art. Es wollen sieh iiuf H erren  iVichfen, 
-die bereits auf den verschiedensten Gebieten der 
A nw endung der, elektrischen K rafterzeugung 
und.-V erw endung reiche E rfahrung haben und 
über eine m indestens 6-jährige Praxis bei großen 

• ¿Firm en verfügen. Ausfülirl. A ngebote mit allen 
' E inzelheiten versehen, da nur solche Berück
sichtigung finden können, erbeten  un te r E, 1948 
durcli- die Expedition dieser Zeitschrift, [1918]
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PATENTINGENIEUR
gesucht. Schrift-u. Redegewandt
heit, Spracheiikenntn., gcdieg, 

Allgem.-u. Fachbild, (mögl. auch inChemie), Yiclscitigk., 
rasche ÄufTins., Zuverlils.sk.Beding. Nur sebriftl.Bewerb, 
au PatenlanwaKsbüro Dr. Oskar Arendt, Berlin W 50, Kurfürstendamm 227.

JlllllllllillllllllllllillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllillllllllllllllilllllllL

i  E l e k S i i i f f e n i e u r ^ S Ä S S i l -  I= trische Maschinen und Apparate, perfek t in =  
S  der Berechnung von K leinm otoren aller Systeme ::  
=  und im Bau von Kran- und A ufzugsapparaten,
j§ gesucht [1959] =
=  Ausführliche A n g e b o t e  für | |
S  diesen selhstiindigcn Posten  =
= . an unser C h e f b u r e a u .
=  A u f z ü g e .  u _  lT lo4oa> «»nfa ift> v£ l< c  =
|  S C H IN D L E R  & CÜg LU ZER N . §
%llllllllllllllllllllllllllllllillllllllilllllllllll[!llllllllllliilllllllilllllillllllllli!llliv

Großes Berliner Kabelwerk
sucht fü r  die FabriKation von Fern sprech- 
Uabeln einen m it allen elnschliig. F ragen 
der Fabrikation vertrau ten  I n g e n i e u r  als

B E T R I E B S  Ha B ESTIE  S$
A kadem iker wird bevorzugt. Es kommen nur Herren 
in Frage, die reiche Erfahrun gen  in  der Herstellung 
m odernster FernsprechKabel besitzen und für ihre 
bisherige T ätigkeit als Fcriisprechkabcliiigeincur erst
klassige Zeugnisse vorlegen können. A ngebote mit 
Lebenslauf, Zeugnisabschr.. Gehaltsanspr., Lichtbild, 
A ngabe von Tiefer, u. des frühest. Eintrittsierni» erbet, 
un ter J .  U. 5638 an Rudolf Mosse, Berlin SW  19. [IS 11]

Elektromotorenfabrik
im unbes. Rheinland sucht für die Leitung 
ihrer V erkaufsabteilung

techn. gebild. Kaufmann
m. g. U m gangsfonnen.
. Ausfülirl. Bewerb, m. Zeugnisabschrift,, 

Gehaltsanspr., evtl. Lichtbild werden sehr 
vertraulich behandelt unter E. 1981 d. d. 
Exped. d. Z. [1981]

Von erstkl. G roßunternehm en in S tuttgart, 
wird für mögl. sofortigen Eintritt gesucht:

H H

für P ro jek tierung  und Ausführung elektr. 
Tem peratur-, Meß-Anlagen einschließlich 
W asser-. Gas- und Dampf-Messungen. 
AkadcmV Vorbildung erwünscht. Ferner

Elektro-Ingenieur
mit abgescbl. Hochschulbildung zum Ver
trieb elektr. Instrum ente und A pparate 
für selbständigen Posten. A lter 30-35 Jahre.- 
A ngebote erbeten  unter E. 1980 durch dio 
Expedition dieser Zeitschrift, [1980]

Deutsches Unternehmen sacht Für eine seiner 
Tochtergesellschaften
im  A u s l a n d  einen

erstklass. Ingenieur
für den Bau von Ilochspannungsfcndcitungen 
und Ortsnetzen. H erren mit reicher Erfahrung, 
speziell im Bau von W oitspannanlagen und für 
höchste Spannungen, die gewohnt sind selb
ständig zu disponieren und zu arbeiten  und die 
über beste Zeugnisse verfügen, wollen sich be
werben unt. E. «946 d. d. Exp. d. Zeitschr. [1946]

E l e k t r o k  a u f  m a n n ,
nicht un ter 30 Jahren, m it vorzüglichen Fach- 
kenntnissen und bester.A llgem einbildung als 
A b t e i l u n g s l e i t e r  fü r das. Gebiet Oberland- 
zentralen und Landw irtschaft von bedeutender 
N iederlassung der E lcktrogroßindustrie gesucht.

Es wollen sich nur solche H erren melden, die 
bereits in Großbetrieben gearbeitet haben, mit 
allen Fragen der kaufm ännischen Verwaltung, 
A brechnung,-Statistik uswl bestens1 vertrau t sind 
und ihren W ohnsitz in Groß-Berlin haben.

Offerten mit Gehaltsanspriiehen un ter E. 1976 
durch die Exp. d. Z. erbeten. [1976]

Leitende Stellungen
ProjeKtierurigsabteilung.
Akademiker mit langer Praxis bei ersten 
Firmen, ausgezeichneten elektrotechni
schen Kenntnissen, energisch und re

präsentativ, Sprachkennt-.isse.

VerKaufsabteilung.
Erfahrener Fachmann mit guten Material
kenntnissen, geschäftlich versiert, geübt 
in der Führung größeren Personals, selb

ständig, Sprachkenntrisse.
Nur a l l e r e r s t e  Kräfte, die die Erfüllung 

obiger Forderungen nachweisen können, kommen 
für diese wichtigen Stellungen bei eister Firma 
in Betracht. Bewerbungen unter E. 1774  durch 
die Expedition dieser Zeitschrift. [1774]

Größere Fabrik, die Elcktrom aseb. u. Transforinat. haut, 
sucht für die Leitung ihren kaufmännisch. Abteilungen

einen

V O R S T A i V »
mit reicher E rfahrung auf dem Gebiet des Verkaufs, 
der Buchhaltung und des Einkaufs. Bei Bewährung.ist 
P rokuraerteilung in aller Kürze und nach Ablauf einer 
geeigneten  Probezeit Aufnahme in den Vorstand als 
stellvertretendes Vorstandsm itglied in Aussicht ge
nommen. Es wollen sich nur H erren melden mit 
reicher Erfahrung und erstklassigen Referenzen. Aus
führliche Zitschriitcn, welche alle Einzelheiten en t
halten müssen, da sie sonst nicht berücksichtigt werden 
können, erbet, unt. E . 1947 d. d. Exp. d. Zeitschr. [1947]

H ohlenbürm ienspezia ilfobvaL
sucht für Bezirk G roß-Berlin besteingeführten

Ingenieurvertreter
Es wollen sich' nur H erren melden, die in 
diesem Spezialgebiet erfahren sind und beste 
Beziehungen zur einschiäg. Kundschaft haben. 
Gefl. ausführliche Offerten mit Lichtbild unter 
E . 19 3 1  d. d. Exp. d. Zeitschr. erbeten. [1931]

Von neu einzurichtender 
Ankerwickelei in Schles
w ig-H olstein wird zum
1. Juni ein perfek ter [1935]

Wickelmeister
zur E inrichtung u. Leitung

gesucht.
W ohnung ist nicht vor
handen. Angebote un ter 
E. 1935 d. d. Exp.d. Zeitschr.

Erfahr. Ahnahiebeaiter
vertrau t m it den V D E- 
Yorschriften und Installa
tionen im landw irtschaft
lichen Betriebe, w ird für 
sofort gesucht. A usführ 1. 
Bew erbung m it Lobenslau f, 
Gehaltsanspr. u. Lichtbild 
erbeten au [1907]

Elektrizilälsamt Münster
G. m. b. II., Münster i. W.,

Klostersträße 69 — 72.

IS-
technisch-wlssenschaftl., 
ehem., Statist. Arbeiten, 
W erbebrielc usw. werd. 
auf der Schreibm aschine 
in kürzester Zeit sauber 
und billig vervielfältigt

C. & F, Crasselt,
C harlottenburg 2 1,
Berliner Straße 168, Am Knie.

Ingenieur
Elektrotechnik Wärmetechnik
27 Jahre alt, energisch, ziel- 
bewußt, anpassungsfähig, 
außergewöhnliche Arbeits
kraft, beste techn. K ennt
nisse, gew andter Kauf
m ann übernim m t

V e r t r e t ung
erstklassiger Firm a der 
Branche für Berlin und 
Brandenburg. Gefl. Offort. 
unter E 1974 d. d. Exp. d. Z.

[1974]

Lohnender

Nebenverdienst
wird tüchtigem , mit allen 
N euerungen der Radio- 
Telephonie vertrauten  In
genieur geboten. Zuschrift, 
unter E. 1889 durch dieExp. 

"dieser Zeitschrift. [1889]

W ärm e-M eßinstrum ente
R e g i s t r i e r a p .p a r a t e  des 
W ärincyerbrauchs d. Kon
sum enten einer Zentral 
hoizu ngsanlago gesucht.

¿riK  ftöyrup, [1956] 
Kopenhagen, Torvegade 2.

(abgebran iite  D rähte,' 
auch S c lnverkup fe ij

kauft zu höchsten T ages
preisen

W> Niemann & Co-,
Ilaniiöver-Liiiileai,

Postfach Nr. 29. 
Telephon: Nord 4314 u.4315.

Fortsetzung Seite XXXII.
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VliHan

Da| grünliche Gummi

R a d ie rf  B lei 
¿ülerlH üferfrade. 
Schont dastnpier. 

Isf u n b e d re n tf  
haltbar.

j rE ®
IfcrräKg in d «  Handlungen !

G ü n th e r  W a g n e r  
H a n n o v e r  222 W ie n

V

Vertreter gesucht
F einm echan 'sche W erKstätten suchen 
bei der K undschaft e ingefüh rte  V e r 
t r e t e r  zum  V ertrieb von R a d i o 
a p p a r a t e n  u n d  E i n z e l t e i l e n .

Offerten un ter C. G. 7092 an Rudolf Mosse,
Berlin, Schiffbauerdumm. [1982]

Techn. Bureau und Elektro-GroQhanülung
in Großstadt nördlichen W estfalens, Leiter Dipl.- 
Ing., langjähriger Fachm ann der Praxis, mit 

gu ten  Beziehungen, sucht

V@ rtr<atuiin)Cj!
leistungsfähiger W erke von

K abeln, isolierten D rähten, 
M aschinen u. A pparaten usw.

Gefällige Angebote un ter E. 1564 durch die 
Expedition dieser Zeitschrift. [10G4]

v .    /

rB E - . „  H> — —— — - Selb, beider-
se lt ijt  p o lie r t

allen Anforderung, d. E lektrotechnik entsprechend,
liefert in vollw ertiger Qualität billigst

P a u l R r iin l/n o f  Pappen -  Erzeugnisse
I  a l i l  D I  U U K I l o l  j Dresden-Kleinzschachwitz

Lieferant der größten W erke Deutschlands.
^____________  [1950] ;________  y

F ü l l m a t e r i a l
(kleine Eisenkörnung)

rar Gewichte und Balanciers
laufend abzugeben [1584]

C. Cohne & Co., Dresden-Friedrichstadt

Isolierrohr
E inrichtung f. d. Fabrikation von schwarzen 

Isolierrohren [1926]

wird zu kaufen gesucht
A ntiäge un te r „P reisw e rt 4966“  an Ann.- 
Exp. Rudolf Mosse, W ien I, Seilerstätte 2.

KUNSTHARZE
für Elektro-Isolierzwecke

im Endzustand unschm elzbar und unlöslich , in prim a Qualität, 
liefern zum  P reise von  [1750]

Mk. 1,30 per Kilo
A n fragen  unter E . 175Ö durch d ie E xp ed . d ies Ztschr. erbeten

kauft und b ittet um Angebot

Franz Schmidt
Köln, W eißenburgstr. 78. 
Tel.: A nno2358, llh ld .3745.

K u  K a u f e n  c e .- n ie l i t :

Miiv 1' Elektrotechnik
Bd. I, IL IV, VII. Offeft. u.
E .8937 d.d. Exp. d. Z. [8937]

W e r  l i e f e r t

leier-ierl
(Skalen) in Aluminium? Off. 
unter E. 1943 durch die Ex- 
ped. dies. Zeitschrift. [1943]
I T  T T  ̂  J a ^ r g .  1 9  21 
H , L  JL* 1 9 2 2 ,  1 9 2 3
neu, ungeb.,kom pl.zu verk. 
Angebote unt, E. 1966 d. d. 
Exp. d. Zeitsehr. [1966]

W ir suchen einen Liefe
ranten  für

Isolations
spinnpapier
zum Um spinnen v. K upfer

drähten. [1934]

Elektroteehn. Fabrik Oiienliach
vorm. Schröder &. Co. 

O f f e n b a c h  a .  M a i n

Z u  k a u fe n  
g e s u c h t

1918/1921
Angebote unter E . 6 6 9 2  
durch die Expedition 

dieser Zeitschrift

Z u  v e r k a u f e n :
2 3 0  0 0  xn b l a n K e  K u p f e r l e i t u n g ,  massiv, 

.50 qmm, ungebraucht, auf ¿'3 H aspeln mit je  ca. 
1000 in, .

7 5 6  S t i i c K  H o c h s p a n n u n g ' s -  P o r z e l l a n -  
I s o l a t o r e n  für Freileitung, ca. 30000 Volt, Höhe 
•200 nun, Durchm esser: 1) 185— 2) 135 —3) 103 nun,

7 0 0  S t i i c K  S t ü t z e n  zu den vorstehenden 
Isolatoren,

2 4 0  S t ü c K  H o l z m a s t e  (Ta niien und Fichten 
geschält), je  10 m lang, Zopfstärke 16 cm lang, nicht 
im prägniert. Vorstehende. Materialien sind neu 
und ungebraucht. Eventuell können auch Teil
m engen abgegeben werden. Zuschriften erbeten 
u n te r E. 1968 d. d. Exp. d. Z. [1968]

Zu verkaufen :

1 Drehstrommotor
Fahr. S. S. W., Mod. Ma 180 V —200 PS, ?i =  147, /’= 50  
für 2000 Volt, offene Ausführung. P reis Gm. 7000,—.

Motor läuft als A ntrieb einer W asserhaltung und 
w ird wegen Erw eiterung der Anlage frei. [1929]

Gewerkschaft SteinhohlenwerK 
Ver einigte GiiicKhiif-Friedenshoffnung

H erm sdorf, Bez. B reslau.

W ir kaufen ab Standort freiw erdende

kkumulatoren - Batterien .......   ■■■ ihm— in
Kuna &  Co., C h arlo tten b u rg , K a n ts traß e  1 1 a

V o l l s t ä n d i g e  R e i h e n  vom 
i, Jahrg. 1880 bis 1923 sowie 
kleinere Folgen, E inzeljahr
gänge und Num m ern liefern
Buchh. Dierig & Siem ens
Berlin C 2 , * Kleine Präsidentenstr. 4

T u rb o -A g g re g a t
750kW, ;5250 V., Fahr. BBC 1914, mit 2 B iittner- 
W asserrohrltesseln , je  160 qm, 12 a t ,  mit Über
hitzer und - Ekonom iser, Standort H arz sofort 

greifbar zu verkaufen

M A SC H IN EN FA B R IK  H A N S STRÖH
B erlin  NW 23, Cuxhavener S traße 7 [1942]

Tel.: Moabit §830. Tel.-Adr.: Dampfströh.

W ir haben zu verk au fen :

1 Gleichstrom-Ladeaggregat
bestehend aus:

1 Z u sa tzd y n a m o , „ B e r g m a n n “, 1400 Touren, 
20/85/110 Volt, 170/170/132 Amp., d irekt gekuppelt 
auf gem einsam er G rundplatte m it 

1 B e r g m a n n m o to r , 22 PS, 1400 Touren, S3 Amp., 
220 Volt sowie [1758]

S c h a lt ta fe l  für das A ggregat und für die Batterie.
Guß-u.ArmaturwerKKaiserslautern A.-6.

K aiserslautern, Rheinpfalz.
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ISOLIERSTOFFE u. LACKE
l l  Leinen B SeideTPapierj 
K  “BBSk Oellacke //Draht-Em.-Lack d

Hlfln9 fßlDfd)ßt 
mctallitanöd JW.
BERLIN W  62 , K le is ts traß e  43

D r a h ta n s i  h i i f t :  M a n s g r a f m c  a l l  
F e r n 8 p r . : N o l le n d o r f  487 5  u . fo lg .

K u p f e r - 
u .  B r o n z e d r ä h t e

blank und verzinnt

D r ä h t e
aus M essing,Tom bak, A lum inium

Kupfer- und 
A l u m i n i u m -  S e i l e

F e i n d r ä h t e
blank und verzinnt in Ringen 

und auf Spulen

d r i l i i e r t e  D r ä h t e  
T r o l l e  y d r ä h  te

rund und profiliert [042]

A n t e n n e n l i t z e
S i lb e r d r ä h te

Neusilberdrähte

K a b e l
c h u h e

in allen Ausr'uh ungcn au besetztem 
- nd unbesetztem G :biet lieferbar.

Fix 6> Co.
G. m . b. H .

& u i s & u r g - l f .

Hochspannangstrennschalter 
Röhrensicherongen 

Sicherungs-U ntersätze
Verlangen Sie unsere Preisliste 44
C. W . Kehrs 6c Co. G. m. b. H. 

H ösel bei Düsseldorf

Elektrische Heiz- und Widerstandsgitter 
C. Schniewindt G. m. b. H.

G eg r. 1829 E le k tro te c h n is c h e  S p e z ia lfa b r ik  G eg r. 1829
N e u e n r a d e  I. W e stf.

Man achte stets auf Schnlewlndt'e Original-Fabrikate

- Qualitätsarbeit *

W Heidenhain
Metallätzerei

B e r lin  SW 6h Gitschinerstr.108

Tßdt&qm
f i n d e n  d u r c h  d i e

z-o n g e  u n d  JPfosien

Winterhalder& Nitzscbe G.m.b.H.
H a u o t « i u  K a r ’« ru h e /B a d e n

H y d r a u l i s c h e
H o lle H t o r p r e s s e n  
A n K e r p r e sse n  usw.
F. B. RUCKS a  SOHN

P r e s s e n  f a b r  i k  ^

G lauchau (Sa.) [56I]
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lEKTRIZITATS-AKTIEN-OgSELLSCHAPT
FRANKFURT

W t e ß t r a f i s f o r m c U o r e n - S c c n ^ t a n g r n .  Q6ocsa»

fß  HÖCHSTE BETRIEBSSICHERHEIT %
|  NIEDRIGSTE ANLAGEKOSTEN
|  KURZE LIEFERZEITEN,
ff DA VON VORRAT LIEFERBAR

I  WIRTSCHAFTLICHSTE 1
| KRAFTERZEUGUNGSANLAGEN 1
j  FÜR ALLE BETRIEBE'MIT
J  ABDAMPFVERWERTUNG,

W IE  C H E M IS C H E  F A B R IK E N , %
,  _  7UCK ER-= U N D  TE X T IL FA B R IK E N , ? J
' B R A U  N K O H L E N -B R IK E T T IE R U N  G S  AN LA G  EN
—  u-s.w. , i , . . a

SOENNECKEM
ORIGINAL-RUNDSCHRIFT

FEDER

3 QegcndnjckrurbosÄTze, P  'Uc T50KW, 3000 Umi/Min. 0  <im Dauerbetriebe bewährt:

G EG ENDRUCK
T U R B IN E N

A  B A U A R T  T H Y S S E N -R Ö D E R  \

HEBELlCHAkTEIV
Flachbahn-Anlaf/er Schallwalzen-Arilafjer
Regel-Anlasser  Anlasschalhkasl-en-
ßeq le r................  Steuerwalzen......
Schwimmerschalten- BremsluFtmaqnete-
Druchschaltermil- und - Flüssigkeitsanlasser
ohne Motorschuhz- SterndreiecfeschalFer
Selbshanlasser  Webstuhlschalter-
Schülzensieuerunqen \ I 4 /  Hebelschalter.......
Aufzuqssteuerunqen Anlasschcdher.......

RHEOSTAT
fPEZIALFADRIK ELEKTR. APPARATE

E D M U N D  K U S S 1  D R E S D E N - N . a y

Sicnerneitsscnaiier
System Heinisch-Riedl

D. R. p, 
a u sg e b ild e t als

Siaiions - Sctiuizsciiaiter
zum  Schutz von 

T rans orm atoren in 
O rtsnetzen mit großen 

A usdehnungen

[2921 *
V e r l a n g e n S i e  B r o s c h ü r e

* '

Elektrotechnische 
Apparate - Bauanstalt 
ij. Leidei, Duisburg

xxxiv Elektrotechnische Zeitschrift. 1924, Heit 16. .17. A pril-1924.

V erlag  von Julius Springer in Berlin W  9

Soeben erschien:

Mit 49  Abbildungen. (VI, 194 S.)
8 ,4 0  G oldm ark; geb. 9 ,1 5  G oldm atk  2  D ollar; geb. 2 ,2 0  Dollar

Mathematische Schwingungslehre
T heorie der gew öhnlichen D ifferentialgleichungen  
m it konstanten  K oef.iz ien ten  sow ie einiges über 
partielle D ifferentialgleichungen  und D ifferenzen- j 

gleichungen  
Von

Dr. Erich Schneider
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Type S Po r f u \  
'UicdiS&ctÖQcn. 
drucälUß tnii

d o s s e k a lilja Ä e

'einpolig a u f VsolüekqUindfilaJte

Groß-M o&oren - Werke
G. M . B. H.

Berlin N 4, Chaussestraße 27
N orden 4642-44T e lcg r.-Ä d r.: Dynam ogroß

D e r  g ro ß e  Erfolg auf 
d e r le tzten  L e ip z ig e r  
F rü h ja h rs m e s s e  w a r  

d e r

Drehstromgeneratoren 
Elektromotoren und Dynamos bis 200 PS.

Kompensierte Asynchron-Motoren cos cp = l
Kran- und Aufzugmotoren / Umformer-Aggregate

P aten tiert 
In a llen  S ta a te n  

V e r la n g e n  S ie  P ro s p e k te  

P ro m p t lie ferb ar a b  
M al

JLmsf I». üiirnfberg
Elektro-Ofen . Heizapparate-Fabrik

zam 
Anschluß 

an 
Stark
strom- 
Netze

zum
Betrieb

von
Schwach
strom-
AnlagenSpritzapparate

„  zum

Anstreichen LacKieren 
—'''’’"¿pk  Emaillieren Bronzieren
i i Z a p o n i e r e n  DeKorieren

5  B ed eu ten d e M ehrleistung, besserer A u s
fall gegen ü b er H andarbeit 

Sch nell-L ack ier-A utom aten  für M assenartikel 
Luftkom pressoren /  V en tilationsan lagen  

Sandstrahlgebläse zum  Putzen , E ntrosten, M attieren

A. Krautzberger Co., G. m. b.H.
Holzhausen 264 bei Leipzig [926]

Mit Schulzkasten

Für alle Netzspannungen lieferbar
Verlangen Sie Preisliste Nr. 7 1

Klughaupt u. Voelker
LEIPZIG 10 1



MIT H.OHEM WIRKUNGSGRAD

Ab#

WDIETEBICU'HANNOVER.

L x x x x Elektrotechnische Zeitschrift, 1924, Heft 16, 17. A priljl924.

SPEZIALABTEILUNGEN FÜR 
ß E R C W W M - l L H Ü n i N B I T D I l f i i  

E l i E N - t i .  I T A H I W E R K I

ELEKTROTECHNISCHE FABRIK RHEYDT 
N A I  i € H O I U H A C »  A t G .

-  G f e it iu id e r s t ä n d e .

A b s o l u t  z u v e r l ä s s i g  
D e n k b a r  e i n f a c h  * U n e r r e i c h t  b i l l i g

V erlangen  S ie L iste E T W  [794]

Physikalische Werkstätten A.G., Göttingen

tPAR*nOTORBN
EISERNE
GSTTERMÄSTE
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KRUPP

GITTER*
M A ITIM

U n f e j ^ e J ) o a d j e j * . h e i  \

» i n e »  « • » *  Ü t f c f

/ Drahlema11 ließmaschinen 
: /  Dynamoblechbeklebemasdi, 
/ tdicafoliummaschinen 
/ Roilenschri,u,Wickelmasch. 
\  Röhrenwickelmoschinen. 
\  Löngs-iLQuerichneidemojcii, 
\  RolienlacKiermaschinen.

D po hlemoili ieFHiaschine

Zur Messe in Köln
(11. b is  17. M a i)

Hauptmaschinenausstellung, Osthalle, Stand^.200
FRIED. KRUPP AKTIEMGEIELLSCHAFT + EISEN

(̂ Arthur Pfeiffer, lüßizitirie -
F ab rik  physikalischer, chemischer u. techn. Apparate
Spezialfabrik für Luftpumpen zu w issenschafilichen u. techn. Zwecken

HochvaKuum 
Pumpen

Geryk-Öl-Luftpum pen 
D . R. P.

Rot. Kapsel-Ö l-Luftpum pen 
D . R . P.

Rot. Quecksilber-Hoch- 
vakumpum pen D. R. P.

F r a n k f u r t  a . M
Abteilung Industriebedarf

Steckvorrichtungen
Spezialtypen

mit Flachkontakten 
für

^  Industrie * Bergbau 
Landwirtschaft

g l  Kabelrollen
Etagenabzweigkasten

1:15
Rot. Kam m er-Öl-Luflpum pe 

D .R .P .
VORVAMUH

NEUHEIT:
v  Q uecksilber- 

D am pfstrahl-Pum pe
D. R . P . ang.

ganz ans Stab]!
15 Ltr. bis zum Aussetzen jeder 

E ntladung in 10 SeK.
vom Vorvakuum  ab.

Vgl. T echn . Physik, 1922,
H eft 12, pag. 369;
Physikal. Zeitschrift,
1922, pag. 463.

Listen von A bt. Q aufordern.

VtASSEBABMSS

WA55ESZI1FIUSS



W am sler-W erk e  
Säfit M ünchen

Elektrotechnische Zeitschrift. 1924, Heft 16.

^ E l e k l r i f c f e e ^
K o d it ie r c le

DZotor-Qenerato" für, Bahnbetrieb, ¿00 kW
Dynamomaschinen Ckktromotoren
Schaltanlagen Cinankerumformer
Transformatoren SKotorgeneratoren
£fekirische Zentralen Jfrancwsrtl.stiingen

Neterware * Kfiloware
Weitgehendste Garantie 
für Lagerbeständigkeit 

übernimmt jetzt die

Isolierbandiabrih 18561
r r le d r .K e rn + B a n n e n

METALLWERK ZSCHAUER A. G.
G e g r ü n d e t  1BS5 W e r.«  in  O r a n i e n b u r g  G e g r ü n d e t  1685
Z E N T R A L E :  B E R L I N  S 14,  N E U E  JA K O B S T R A S S E  18

R A D IO ^
Apparate u. -Zubehör

E lek trisch e

Heiz« u. Kochapparate
B eleuchtungskörper-Teile, Armaturen  

Druck-, Stanz- und G ußteile

H a n d la m p e n

s o w ie  s ä m tlic h e  S c h w a c h s tro m -  
In s ta lla tio n sm ate ria lien , s p e z ie ll g a lv a n is c h e

E le m e n t e  u n d  B a tte r ie n
ln I a  A u sfü hrun g , d a h e r  h ö c h s te  K a p a z itä t  

u nd la n g e  L e b e n s d a u e r

Elektrotechnische Fabrik Schmidt &  Co.
B e r l in  N  3 9 ,  S e l l e r s t r a ß e  1 3 Z

PlO Errichtung und der Betrieb von FunKscndc- und Funkempfangselnrlchtungcn In Deutschland sind ohno Genehmigung der Relehstelcgraphenverwaltung verboten und strafbar.

MERKUR
die 

wirtschaft
liche

DRAHT-
LAMPE

Glühlampenwerk Merkur
G. m. b. H. Soest
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Oelprüfmaschine 
nach Dettmar

Max Kohl
Aktiengesellschaft

= »  Chemnitz -
[858]

Industrie-Laboratorien
Funken-Induktoren

Laboratorien-Luftpumpen
Oelprüfmaschinen
Parr-Kalorimeter

Physikalische Apparate

Sonderlisten au f Verlangen

1 Maschinen u. Apparate der ^

Elektro-Isolier-Industrie
besonders

Emailledrahtmaschinen, vertiüai u. hori
zontal, eleHtrisch w ie Gas beheizt 

PapierlacKiermaschinen 
RöhrenwicKelmaschinen 
Dynamoblech-BeKlebemaschinen 
MiKafolium-Mascbinen 
Rollenschneide- und WicHelmaschinen 
Umrollmaschinen
Längs- und Querschneidemaschinen 
Abziehapparate für WicKeldorne 
Taucbanlagen für Oelleinen, Oelseide, 

Oelpapier, in horizontaler und vertiKaler 
Ausführung  

Rahmen-Tauchungen 
Einrichtung ganzer Fabriken 
Ziehmaschinen f. feinste Kupferdrähte

Bewährte Systeme, 
e r s t k la s s ig e  R e f e r e n z e n ,  

fachmännische Beratung

K eller & P ra h l
Plaschineniäbrih • Eschwege

Neuester Fortschritt der  
Elektro-Wärmetechnik !

ELEKTRO - TAUCH * KOCH ER

Kein Durchbrennen m ehr! 
Automatische Ausschaltung bei Überhitzung!

Massiv N e u s llb e p 1

V sp s le l lb a n e
Deckele inrichtung

M o m e n t -  
Ein-u  A usschalter

H o e h w e p f iges 
Q u a lifä fs -  E p z e u g n is

D.P.Rang. ^ D . R . G . M .

S p a r s a m s t e s  K o c h e n  u .W ärm en
von V/assen. Getränken, flüssigen Speisen, Gemüsen.Kartoffeln, 
Kompotten usw. In jedem Gefäß aus Metall. Poftellon. Steingut Glos u dergl.

M A R T IN  BRÄNDT&CO
TELE O & .-AÓ R .-
flARBRAflOTWERK BERLIN $.0.33 T E L E P H O M : 

MORI TZ PL. 519.15031

Fabrik elektrischer Starkstrom apparate

S C H E IB E R  £> SC W & YSSER
G ese llsch aft m . b. H .

Wien, XIII/2, AF, Linzer Str.lG

Krafftsteckdosen aus Aluminium
G e s e t z l i c h  g e s c h ü t z t

Strom, Wartung, Oelung spart

A . m t x - M m m w t
m it W ä l z l a g e r n

M otoren lUr Drehsfrom - und Gleichstrom , 
M anlelgekU hlte M otoren, W ebsluhlm otoren, 
G en eratoren, A n la ss- und R eg u llerap p araie

Allgemeine Maschinenbau-Gesellschaft A.-G.
Chemnitz i. Sa., Planitzstr. 1 0 5 /0 7

Telefon Nr. 9114—18
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¡ip/vollk. Ü it-^ 
f  empfindlich- 
keit geg. größte 
Verschmutzung 

daher geringster, 
Bürstendruck dj 

L möglicl^/^

L 60%
E r s p a r n i s
Arv Fl v ir A f e rv u

Überallerh/x iHu-h

Gummihandschuhe

Dynam om eter

< ELEKTRO -  WERKE ZWICKAU |
§  K O I T S C H  &  O T T O  /  Z W IC K A U  ( S A C H S E N )  »

^  M o i o r e n b l e c h e  f ü r  D r e h -  u n d  G l e i c h s t r o m  cs 
w i n  a l l e n  A b m e s s u n g e n  [616].»

W .  K ü c k e  &  C o .
G. m. b. H.

W ERKZEUGFABRIKEN
Elberfeld-I V  B e r g b a u

in Ia  Ware

A l l e  
Preßteife

n a c h  M u s te r  c d e r Z e l c h n u n p ,  
E in p r e a s e n  v o n  M e ta l l t e i l e n

Rudolf Schm idt, Leipzig-Schi.
[854] Könneritzatraße 43

JsoHerrohr-Papier-Verband
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Berlin W 30, Martin-Lutfier-StraOe 24
t

lie fe r t  durch  d ie  a n g e s c h lo s s e n e n  W erke

Papier für Isolierrohre, entsprechend

f ü r  O r t s n i t z t  
110-380 Volt

( f ö l i t z s £ h . u t z ~

jlpp arafe
mit eingebautem D ämpfungsuitderstand  
fiir  Qocfo* u n d  S Z ie d e r s p a n n u n g

tiefert afs  [243]

S P E Z IA L -E R Z E  UGNIS  
J Í .  3f ia t f t c c in  ■ í T io s e n f ie im  1

7abrik eCektrotecfon. Ctpparate l' obt>' 
F O R D E R N  S I E  G E  S  A  M  T  - K  A  T  A  L O G I

G roßunternehm en 
der B eleuch tungsbranche und  

Fabrik  U chttechnisch r 
Spezia litäten .

F R A N K F U R T a .M .
H A N A U ER  LA ND STRASSE 

1 3 9 — 145

Spezialfabrik elektrischer [867]

MeQgeräte Widerstände und Schalttafeln

Zur M esse in F ran k fu rt a . M ., 
6 .— 12. A pril 

H aus der T echnik  6 9 0 1 -6 9 0 3

Gans & Goldschmidt
E L E K T R I Z I T Ä T S - G E S E L L S C H A F T  M- B- H  
B e r l i n  N 3 9 ,  M ü l l e r s t r a ß e  1 0  * G e g r ü n d e t  1 8 9 7

U n a e r e  « e it  1898 b e s t e h e n d e n  [ 8 9 1 ]

SCHREIBSTUBEN
f e r t ig e n  A b s c h r i f t e n  i e d e r  A r t  a u f  S c h r e ib m a s c h in e n  i re w is s e n h a f t  
in  k ü r z e s t e r  Z e i t ,  i n s b e s o n d e r e  techn.-w lssenschaftliche, che» 
mische» statistische, bauw issenschaftliche usw ., Arbeiten  
V ervielfältigung von O ffert-u . W ert ebriefen 'D iK tier- Räume

C. & F. Crasselt, Charlottenburg 21
B e r l i 'e r  S t ra O e  168, a m  K n ie  t  F e r n s p r e c h e r :  A m t  V / i lh e lm  1 7 i9

t l ll l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l lU I I I I I I I I I I I l l I l l l l l l l lH I I I I I I I I I I I I I I I i l l l l l l l l l l l l l l J l l t l l l l l l l l

Kein Gelenk, 

keine 

Reibung.

W. BERGERT,£ h
D C IIA U .

Telegr.-Adr. t Berggcsell. ABC-Code 
5th Edition Rudolf Mosse-Codo.

Fernsprecher 2421 
■iiiiiHiiiiiiiiiiiliiiiiiiimiHiimmiiiimiiiiiiiimiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimu

W * C.Bohmeyer S ° s :  H a lle S .2 ^
Fabrih elehfr.Uhren u.Apparafe.

G e g r .  1 Ö Ö 9
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A N L A S S  E R /jTA STEUERSÄTZEN
B R E m  S M  AC04 ETE E N DAUSSCHAITEB

ADLER AKTIENOESEULSCHAFT  
F ab rik  e le k tr is c h e r  A p p a ra te  
H A N N O V E R  O b e r § t r . 2 u . i 4

** a  schrieb ü ber das, unentbehrliche ABC für Funk-
l i r ä i  A r C O  r̂eVn<̂ e: bitte  Sie, den H erren  Verfassern
” ;m ii'tiiiiMaiitiiHBBEB— BcaM m eine B ew underung über das kleine ausge- 

, zeichnete Buch überm itteln  zu wollen**.

Bestellen Sie also:

Hanns Günther / Dr. Franz Fuchs

¡)ct praftiföjß Kaöio-Tiinsißur
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

1 2 .- 15 .  starK erw eiterte A u flage •  56.-75. Tausend  
432 Seiten Text, 282 Abbildungen

ln H albleinen gebunden  nur G oldm ark 6.50, Schw. Franken 7.50 

FrancKh’sche Verlagshandlung, Stuttgart

Universal- 
Kleinkraft - Motoren

fiir Gleich- u n d  W echselstrom

Spezialität: NÄHMASCHINENMOTORE
H O CH GLANZPOLIERTES A LU M IN IU M G E H Ä U SE  

G eringste A ußenm aße! * S tä rk s te  A u sn u tz u n g ! 
V erw endbar fü r gew erbliche N ähm aschinen  a ller System e

Kleinmotoren G.m.b.H.
Berlin C 19, Neue Grünstraße 26

Merkur 7303

PBEIIFOftMEM
FÜS A U S ISOUtkMASSM.W IE BAKELIT. MICANIT

W M E R Z IC B E R L IH N J? A n f r a g e n  n u r  a n ;

„Radio“ Handels- u. Export-G. m.b.H.
Leipzig, G rassistraße 13. T elephon  20640

Die E r r ic h tu n g  u nd  d e r  B e tr ie b  von  F u nkeende - u n d  F u n k e m p fa n g se in r ic h tu n g e n  In D eu tsch lan d  s in d  o h n e  G en eh m ig u n g  d e r  R e lc h s te le g ra p h e n v e rw a ltu n g  v e rb o te n  u n d  s t r a f b a r .

Rittershans ßlcchcr
G M - B - H

B u rm e n -Il
A bteilung H ydraulik :

Hydraulische Pressen
für Isolier-Preßfeörper usiu. 

m it Ober- oder U nterdrück , m it H and- oder hydr. A usstoß

Hydr. Preßpumpen * Bydr. ÄkkumulatOFen * Hydr. Steuerventile
b e so n d e rs :

Schnellsteuer- Apparate
S onderab te ilung  f ü r : [803]

Kabel-, Flecbt-,Verseil-Maschinen
Ü berhaupt a l le  A r te n  v o n  M a sc h in e n  f ü r d ie H e r s t e l lu n g r o n  e le k t r .  L e itu n g s -D r ä h te n  n . K a b e ln

ü b e r n i m m t  d i e  H e r s t e l l u n g  v o n :

feinmechanisch. Massenartikeln 
Radiogerät

Maschinen I r A
DRESDEN-P.23

Dynamomaschinen, Elektro
motoren, Generatoren, Um
former nebst Zubehör für 

Gleichstrom, Drehstrom 
und Wechselstrom

‘Srocfettöfett
mit felbfttaHgem IBcirm eregler

Sritber SBotje Ofenbau«'21-»ffi. 
B e rlin  9t 37

Dr. Bopp 
Apparatebau A.G.

Cöthen-Geuz (Anhalt)
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ROBERT ABRAHÀMSÔHNv.' MBL1N NVS7 . . '  ; . ^

MESSINSTRUMENTE
WIDERSTANDE

AM»"

Spulen u, 
'Hülsen

U e h e r s e t z u n g 's -
Z e n t r a l e

A lleSprachen . N urN ational- 
kräfte. » Spez. : techn. A ibeiten  

I5 jähr. Praxis 
R. MOULIN, Dresden-A. 19

Te c h n i s c h e  B ü c h e r
liefert zu den billigsten 

Preisen
GUSTAV SCHLEMMINGER

Techn. B uchhandlung 
Leipzig, W indm ühlenstraße 23.

Transformatoren
u n d

S c h w e i ß m a s c h i n e n
liefert

Maschinenbau-Anstalt-Moll A-G 
Chemnitz

AK K u m u l a t o r e n
liefert

EleKtro-Stau-Gesellschaft
m it beschränkter Haftung 

Dresden, fCl. Plauensche Gasse 49

Al u m i n i u m -
Präzisionsguß

(Fertigguß für M assenbedarf)

MetallwerHe Neheim

G O E K E  C o .
Neheim i. W 23

Lötzinn, K olbenkupfer, Schlaglot

n l a s s e r
Sterndreieckscbalter 
Regulierw iderstände 
Schiebew iderstände
RUD. KNOTE 

Leipzig, M oritzstraße 2a

Bü c h e r
der gesam ten T echnik 
neu und antiquarisch 

Albert Richter,Fach-Buchhandlg. 
Leipzig, Bayersche Str. 3

El e K t r .  B e h e i z u n g '
von W ärm eplatten, Pressen, 

M aschinen jeder A rt fertigt als 
Spezialität

ELEKTRO-KUTTNER 
Berlin S 42 Moritzpl. 4359

R e f e re n z ,  v . W e lt f i r m e n  g e rn  z u  D ie n s te n

El e K t r i s c h e
L ä u t e w e r R e  und

Z ubehörm ateria lien  
K ontakte 
K ontaklpiatten 
Drücker in Holz, M etall 

u. Porzellan
Sonderprospekt 317

Friedrich Leise
Soest i. W.

1 l e K t r i s c h e
M e ß i n s t r u m e n t e

in führender Q ualität nach den 
V orschriften des V. D. E.

w
P. Gossen S  Co. 

K om m anditgesellschaft 
Erlangen/Bayern

El e K t r o t e c h n i s c h e  
A r t i K e l  Physikalische 

u .C hem . A ppar. für Schulen 
u. Laborator., R adio-G erät liefert: 
Radio Handels-o. Export G. m. k  H., Leipzig 
Grassistr. 13 T el. 20640

k l e K t r o t e c h n i s c h e  
B e d a r f s a r t i K e l

Fassungen, Schalter, H ebel
schalter, Abzw eigdosen und 

■ Sicherungseieinente, 
N ippel, Stecker und Steck
dosen, Sicherungspatronen, 
Paß- u. K ontaktschrauben 

Stöpselköpfe, 
Lüsterklem m en

Fa. Friedrich JunKer
Lüdenscheid i. W.

S c h n e l l -

l e  c h t m  a s c h i n  e n
K reu zsp u lm asch in en

FROITZHEIM S  RUDERT 
Berlin-Weiflensee

l e i c h r i c h t e r
liefert

EleKtro-Stau-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung 

Dresden, Kl. P lauensche G asse 49

ochspannungs- 
Apparate,

insbesondere 
Trennschalter 
Mastschalter/ Oelschalter 
Ueberspannungsschutz 

Hochvolt-Gesellschaft 
m. b. H.

Eisenach

K l i n g e l w a c h s -
d r ä h t e  

K l i n g 'e l l i t z e n  
2  u l 3  a d r ig ' S e i d e

liefert prom pt und preiswert 
zu Werkspreisen ab Lager

Arthur Müller
Leipzig, Tauchaerstralle 28/30 

Tel. 28143.

La c K e :
4  Isolierlacke /  M attlacke 

■ Em aillelacke /M asch inen
anstrichfarben usw.

Chemische FabriK Gustav Hess 
Gegr.1895 P irnaE . Gegr.1695

a g 'n e t -
Kupplungen 
Last-Hebemagnete 

Maguet-Spannplatten 
Magnet-Scheider 
Spänezerkleinerer etc. 

Mügnet-WerK G. m. b. H. 
Eisenach 

Spezialfabrik f. Elektromagn.-Apparate

M o t o r s c h a l t R a s t e n
Hebel-, Aus- u. Umschalter, 

Kraftsteckdosen, Mlnimal-Automaten, 
Komp.-Maximal-Minimal-Automaten, 

Schaltkasten-Batterien usw.
Union Fabrik el. Starkstromapparate 

N a u n h o f  bei Leipzig.

o t o r -  S c h a l t t a f e l n  
u n d  S c h a l t - A p p a 
r a t e  a l l e r  A r t

Klughaupt S  VoelKer
Fabrik elektrischer Apparate 

Leipzig 24

II y  a d io - Z u b e h ö r ,  wie Stecker, 
M \  K upplungen, Spulenha ter 

usw. aus H artgum m i ff. poliert 
m it verm ckelten M etallteilen. Nur 

Q ualitätsw are. Spezialfabiik 
R. Qraichen. Leipzig-Schleußig 52

S chaltapparate:
Anlasser 
Kontroller 

Sterndreieckschalter 
Motorschaltkästen

Schaltapparate-Gesellschaft
m.,b. H.

Eisenach

. c h l e i f e n  ü . P o l i e r e n
M assengalvanisierung 

Vernickeln 
Verm essingen, V erkupfern

Kletallschleiferei u. Galvanische 
Anstalt

WILHELM RIEDEL 
Berlin S.42, Fürätenstr. 4 

Mpl. 7600

U ebersetzungen, Laufwerke 
A pparatebau , Preßform en 

Dreh-, Fräs- u. H obelarbeiten

Z a h n ra d ! a b r. A . Le h m a n n
Berlin C 25, Prenzlauer Str. 42

Schrift
schablonen.

Bahr' Norm ograph 
D. R. P . A uslandspat. 

Vom  N orm enausschuß em pfohlen 
Prospekte kostenlos 

FILLER ® FIEBIG, Berlin S 42

Sc h w e i f l m a s c h i n e n
und

T r a n s f o r m a t o r e n
liefert

Maschinenbau-Anstalt-Moll A-G 
Chemnitz

ß  t a h l p a n z e r r o h r
schwarz, lackiert u. verzinkt

Isolierrohr verbleit
Von W . V . E. geprüft und als gut 

befunden

RöhrenwerK
Johannes Surmann

Hüsten, Westf.

A nzeigenpreis: Pro M illim eter einspaltig  35 G oldpfennig abzüglich  20 bzb}. 30°/0 R aba tt bei jährlich  26 b zw . 52 Aufnahmen.



17. April 1934, Elektrotechnische Zeitschrift. 1924. H eit 16.

im prägnierte Lei
■lülIHSi li i

Kleine Vertikal- 
Fräsmaschinen

fü r  K r a f t '  u n d  e le k t r i s c h e n  
A n t r ie b

Horizontal- 
Fräsmaschinen

Moderne 
Leitspindelbänke

f ü r  W e r k z e u g m a c h e r e i

Mechaniker- 
D rehbänke
fü r  F u ß - ,  K r a f t-  u n d  
e le k t r i s c h e n  A n t r ie b

Kleine Präzisions< 
Rundschleif

maschinen

Alles mit Zangenspannung
M odell Ivhsf

S ch a lth ä u sc h e n  in m einer billigem  
s tab ilen  K onstruktion

Lichtmaste und Lampenausleger 
Schalttafel- u. Hochspannungsgerüste

Eisern e G este lle  fü r e lektrisch e Z w ecke

Transformatorhäuser aus Beton
D , R , G . M . N o rm a le  G rö ß e n  1 1 ,8 x 1 ,8  m ,2 ,0 x 2 , 0  m  u.1,8 x 2 , 0  m 
G ru n cfläch e . H ö h e  b e lie b ig . Lizenzen werden vergeben

Julius Scheibe, G. m. b. H. 
Berlin-Britz

R udo w er S tr. 2 5 '2 6  Femspr.i Neukölln 13 u. 9409

S p ezia ifab rik  von E isenkonstruk tionen  
für die E lekfrizitätsbranche [5861

10505 «KJ 
50 WA

Fabrik elektr. 
Messinstrumente 

Gera-R.
Nutenstanzm aschine

Älteste und bedeutendste deutsche Spezial
fabrik für den ausschließlichen Bau von

P re se n , Scheren, Spezial
maschinen u. Werkzeuge
für die gesamte Blech- und Metallbearbeitung

Elektr. Messgeräte
für alle Zwecke ‘

[180]
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RHEINISCH-WESTFALISCHE 
SPRENGSTOFF-A-G KÖLN

> '//////

m  ^ rn irn iim tB  tB  V E R K A U F  D U R C H
V E N D I T O R

V E R K A U F S K O N T O R  D E R  K Ö L N - R O T T W E I L  A - .Q .u .R H E IN IS C H -W E S T F Ä L IS C H E N  S P R E N G S T O F F  A : Q G M B H

Z W E IG N IE D E R L A S S U N G E N  IN

B E R LIN  KÖLN LEIPZIG HAMBURG NÜRNBERG ,
W 8 MOHRENSTR.IO ZEPPELINSTR.Z BLÜCHERPLATZ 2  FER D IN A N D S TR .29 K IRCHEN W E G  5 6

P R Ä ZISIO N ?'R H F WERKZEUGMASCHINENFABRIK
f  GEGR. 1 8 7 1
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