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Perlen und Perlensurrogate.
Von Heinrich Th cen.

I. Allgemeines.
Unter den vielen Schatzen, welche der ge- 

heimnissvolle Schooss des unendlichen Meeres 
birgt, nehmen die Perlen eine hervorragende 
Stelle ein. Es sind dies die bekannten blau- 
lich weissen, gelblichen, auch schwarzlichen 
Kiigelchen, welche sich in den Schalen mehrerer 
zweiklappiger Muscheln finden und welche seit 
den friihesten Zeiten ais Schmuck gar hoch ge- 
schatzt wurden. Einzelne Perlen wurden hin 
und wieder in denSteckmuscheln, Teichmuscheln, 
Austern, Miessmuscheln und Messerscheiden ge- 
funden, jedoch besitzen diese nur wenig oder 
keinen Werth. Werthvollere Schatze bergen die 
F 1 u s s p e r 1 e n m u s c h el n (Unio margaritifer), 
welche in europaischen Bachen leben, und die 
S e e p e r 1 e n m u s c h e 1 n (Meleagrina margaritifera), 
die sich in beiden Weltmeeren, mit einem Bys- 
sus an Felsen geheftet, vorfinden. Die letztere 
Art ist es hauptsachlich, von der die kostlichen 
orientalischen Perlen stammen, die schon im 
Alterthum bekannt und beliebt waren.

Was die Bildung der in genannten Schalen- 
thieren vorkommęnden Perlen betrifft, so erfolgt 
dieselbe nach demselben Princip, wie die Muschel-
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schale entsteht. Die Perlen sind ein krank- 
haftes Erzeugniss und zwar ein Product des 
organischen Widerstandes der Muschel gegen 
einen fremden Eindringling. Sie gleichen in 
ihrem Bau der Perlmutter, welche die inneren 
Schichten der Schale bildet, d. h. sie bestehen 
aus zahlreichen zarten, ubereinander liegenden, 
aber nicht regelmassig verlaufenden Schichten 
organischer, stark mit kohlensaurem Kalk im- 
pragnirter Substanz, und sie sind aufzufassen 
ais eine ubermassige Absonderung von Perl
mutter an einer bestimmten Stelle, an welcher 
ein ungewohnlicher Reiz auf den Organismus 
ausgeiibt wird. Letzteres geschieht nun z. B. 
durch leblose Gegenstande, wie Steinchen, welche 
beim Offenstehen der Schale zufallig hineinge- 
rathen sind, oder durch innere Parasiten, wie 
Eingeweidewurmer, kleine Wassermilben und 
Fadenalgen, die sich in der Substanz des Man- 
tels festgesetzt haben. In letzterem Fali ent- 
stehen die schónsten runden, ringsum freien 
Perlen, wahrend, wenn der Korper an der Innen- 
flache der Schale anliegt, die normal gebildete 
Perlmutter mit der abnormen Perle verschmrlzt 
oder bei weiterer Ausbildung eine Perle bildet, 
welche mit mehr oder weniger breiter Basis 
aufsitzt (Kropfperlen).

In der Regel enthalt mithin jede Perle in 
ihrem Innem den ihre Bildung veranlassenden 
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fremden Gegenstand, wenn auch oft ziemlich 
unkenntlich.

Von grosser Wichtigkeit fiir die Giite einer 
Perle ist der Ort, wo sie gebildet wird, denn 
davon hangt die Umlagerung ihrer Schichten 
ab. Perlen, dereń Kern in derjenigen Gegend 
des Mantels sitzen, welche die schone Perl- 
mutterschicht der Schalen ausscheidct, werden 
auch diese Perlmutterumlagerung erhalten und 
also zu sog. Perlen mit schonem Wasser 
werden. Perlen, dereń Kerne in dcmjenigen 
Theile des Mantelsaumes sitzen, welcher die 
Oberhaut und Siiulenschicht der Schale bildet, 
werden auch diese beiden Structuren, namentlich 
die letztere, sich aneignen, also zu nicht preis- 
wiirdigen Perlen werden. Da aber aus dem Boja- 
nus’schen Organ ein Farbstoff abgeschieden wird, 
welcher von ihm aus in’s Blut gelangt, um einen 
Theil des Schalenstoffs zu farben, und diese 
Ausscheidung eines pigmentir^n Schalenstoftes 
an gewisse Perioden gebunden ist, so kann die- 
selbe auch die vorhandenen weissen wie braunen 
Perlen treflen und ihnen die eigenthumliche 
Farbung v'erleihen, also die weissen wie braunen 
Perlen einhiillen. Ebenso gut, wie farbige Um- 
lagerungen je nach den physiologischen Vor- 
gangen beim Thiere moglich sind, kbnnen auch 
farbige Perlen weisse Perlmutteriiberzuge bc- 
kommen, so namentlich im Saume des Mantels, 
wenn die Perle infolgc der Zunahme ihres Vo- 
lumens nach der ausseren Oberflache, welche 
nur Perhnutterschichte ausscheidet, weiter vor- 
riicken muss; daher man so haufig braunliche, 
róthliche Perlen mit dunnen Perlmutteriiber- 
ziigen, theils ganz iiberkleidet — sog. rosen- 
rothe Perlen — theils nur an dem einen oder 
an beiden Polen mit weisser Substanz uberzogen 
findet (Hessling).

Einen ferneren wichtigen Einfluss auf die 
Giite der Perlen iibt die Qualitat der de- 
wasser aus, in welchein die Thiere (Flussperlen- 
muscheln) leben. In klaren Bachen mit reinem, 
kicsigem Grunde produciren die Thiere gute, 
farblose, in unreinen Bachen, besonders mit 
Einmiindung saurer Wiesenwiisser, oder von 
Abfallen aus Fabriken etc., farbige, schlechte 
Perlen. Dcm Thiere wird hier viel pflanzlicher 
Farbstoff zur Nahrung geboten und deshalb 
auch thierisches Pigment in grosserer Menge 
abgelagert.

Die Perlen haben ein specifisches Gewicht 
von 2,6, sind etwas harter ais Kalkspat, also 
bei Weitem nicht so hart wie Edelsteine und 
deshalb auch nicht so dauerhaft. Ihr Glanz 
schwindet mit der Zeit, besonders durch Tempc- 
raturwechsel und Schweiss, und in alten Grabem 
hat man sie vdllig in nur noch locker zusammen- 
hangendes Pulver verwandelt gefunden. Je nach 
der Gesammtfarbe der Muschel sind die Perlen 
blaulich oder gelblich oder, wenn am schwarz- 

lichen Rande der Muschel entstanden, schwarz- 
lich. Doch iibt auch die mehr oder weniger 
gleichmassige Structur der Perlen einen Einfluss 
auf die Farbę aus. Die kleinsten Perlen haben 
nur die Grbsse eines Sandkorns, und die grosste 
bekannte Perle ist birnformig, 35 mm lang und 
27 mm breit. Von kleineren Perlen findet man 
mehrere, oft sehr viele (iiber 80) in einer ein- 
zigen Muschel, wahrend die grosseren mehr 
einzeln vorkommen. Das Gewicht der Perlen 
bestimmt man nach Karaten, und den Preis 
grosser Perlen, indem man den Preis einer 
Perle von 1 Karat mit dem Quadrat des Karat- 
gewichtes der zu schiitzenden Perle und das 
Product nochmals mit 8 multiplicirt. Form 
und Farbę beeinflussen natiirlich die Hóhe des 
Karatpreises sehr bedeutend, und wenn der 
Verkaufer mehrere móglichst ahnliche Perlen 
zu einer Schnur zusammenstellen kann, so er- 
hóht sich dadurch wiederum der Werth der 
einzelnen Perle. Im Meerbusen von Kalifornien 
wurde im Deccmber 1882 eine Perle aufgefischt, 
welche 75 Karat wog und fiir 14000 Dollar 
sofort einen Kaufer fand. In demselben Monat 
wurde noch eine Perle von 45 Karat, aber 
ausserst regehnassiger Gestalt zu Tage gefórdert, 
die einen Verkaufspreis von 5000 Dollar er- 
zielte. Eine dritte brachte 3000 Dollar ein. 
Solche Gliicksfunde hat man aber nicht alle 
Tage, wahrend kleinere Perlen genugsam er- 
beutet werden.

II. FI u ss per len.

Die F1 u s s p e r 1 e n m u s c h e 1 (Unio margaritifer) 
erreicht eine Lange von 12 bis 15 cm, eine 
Breite von 3 bis 3'/2 cm und ein Gewicht von 
% Pfund. Sie lebt vorzugsweise in klaren Ge- 
birgsbachen und zeichnet sich aus durch eine 
bedeutcnde Entwickelung der Schale, dereń 
Substanz aus dem rasch wechselnden Wasser 
der lebhaft fliessenden Bache leicht beschafft 
werden kann. Man findet sie besonders in der 
Ilz und dem Regen in Niederbayern, in der 
Oelsnitz oberhalb Berneck, im Rohan’schen 
Perlenbach im obern Maingebiete, in der Elster 
u.... dereń Zufliissen, vorziiglich bei Oelsnitz, 
im Queis und in der Juppel in Schlesien, in 
der Moldau oberhalb Frauenberg und in der 
Wottawa in Bohmen. Femer kommt sie auch 
am ostlichcn Rande der Liineburger Heide, in 
Wales, Cumberland, Schottland, dem nórdlichen 
Irland, Schweden, Norwegen und Nordrussland 
vor, und zwar in einer Ausbreitung vom 42. bis 
70. Grad nórdlicher Breite. Nahe verwandte 
Arten luben im Stromgebiete des Mississippi, 
und die Spanier fanden bei ihrem Vordringen 
in diesen Gegenden colossale Mengen von Perlen 
bei den Eingebornen angehauft. Auch in China 
sind Flussperlen seit dem Alterthume bekannt, 
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sie werden ais Schmuck benutzt und ais Amu- 
lette getragen.

Am wohlsten befinden die Fhissperlen- 
muscheln sieli in solchen Bachen, dereń Kalk- 
gehalt nur ein ganz geringer ist, mit klarem, 
nicht sehr warmem und massig schnell fliessen- 
dem Wasser, dessen Grund ans reinem, weissem 
Sand besteht und mit Steinen untermischt ist. 
Felsigen und schlammigen Grund meiden sie 
ebenso wie Stellen, wo saure Wiesen, Zuflusse 
von eisenhaltigem Wasser, Abfalle aus Fabriken 
u. s. w. das Wasser verunreinigen.

Gewóhnlich leben sie in Gesellschaften bei- 
sammen. Sie graben sich bis zur Halfte im 
lockeren Sande ein und man findet sogar bis- 
weilen zwei bis drei Muschelschichten iiber einan- 
der und iiber ihnen mehrere Centimeter dicke 
Sandlagen. Zur Winterszeit ziehen sie sieli 
tiefer zuriick. Oft treten sie fónnliche Wande- 
rungen an, wenn Bodenveranderungen, Wasser- 
stand und Temperaturverhaltnisse ihnen ihren 
dermaligen Aufenthalt unbequem machen. Im 
AUgemeinen aber sind sie nicht gar lebhaft. 
Muscheln zum Beispiel, die man beim Einsetzen 
bezcichnet hatte, fand man sechs bis acht Jahre 
spater noch fast an demselben Orte. Freilich, die 
Fortbewegung erfolgt nur ruckweise und da- 
zwischen liegen lange Ruhepausen; zu eincr 
Entfemung, die der Schalenlange gleichkommt, 
brauchen sie wenigstens eine halbe Stunde. 
Das Alter dieser Schalenthiere schatzt man auf 
siebzig bis achtzig Jahre.

Was speciell die Perlenfischerei in Deutsch- 
land betrifft, so lasst sich dariiber Folgendes 
sagen: Von allen Landem ist Bayern am reich- 
sten an Perlenmuscheln, hier sind iiber i2oBache 
und Fliisse, in denen sich die Thiere finden. 
Schon im 16. Jahrhundert wurde hier Perlen
fischerei betrieben, jedoch wurden theils durch 
schlechte Bewirthschaftung, theils durch Dieberei, 
vor der nicht einmal die an den Perlbachen 
aufgepfianzten zahlreichen Galgen zu schiitzen 
vcrmochtcn, theils endlich besonders durch das 
wiiste Treiben in Kriegszeiten die Perlenschatze 
bald nur allzusehr erschópft, soviel auch spater 
durch Max II. geschah, dem gesunkenen Perlen- 
bestande wieder aufzuhelfen. Nachst BayeiłP 
ist <las Konigreich Sachsen zu erwahnen, in 
dessen Voigtlande die Weisse Elster in der 
Gegend von Bad Elster bis zu dem Stadtchen 
Elsterberg, ungefahr in einer Ausdehnung von 
16 Stunden, ebenso wie achfr- ihrer Nebenbache 
Perlenmuscheln fiihren. Auch in dem durch 
die Industrie stark verunreinigten Wasser des 
Chemnitzflusses bei Chemnitz finden sich, wie 
neuerdings festgestellt worden ist, Perlenmirscheln. 
Im Jahre 1621 ist die vermuthlich von venetia- 
nischen Kaufleuten zuerst betriebene Perlen
fischerei fur landesherrliches Recht erklart worden 
und sind Pflege und Fischerei seither einzig der 

Oelsnitzer Familie Schmerler iibergeben, dereń 
Ahne, Moritz Schmerler, zuerst den Kurfursten 
Johann Georg I. auf diesen Schatz aufmerksam 
gemacht hatte und von seinem Landesherrn mit 
einem Gehalt von 30 Gulden ais Perlfischer an- 
gestellt worden war. Aus der zweiten Halfte 
des 17. Jahrhunderts werden einigc besonders 
reiche Perlenjahre angefuhrt, von 1711 —1836 
war der Gesammtertrag 15 393 Perlen, aus denen 
13 055% Thaler gelóst wurden; von 1837—1846 
fand man 1041 Perlen. Die Glanzperiode ist 
langst dahin. Vor Zeiten, da die Perlen noch 
weit hóher im Preise standen ais jetzt und die 
Ausbeute eine reichere war, stellten die sach- 
sischen Fiirsten die Perlenfischerei noch iiber 
den Silberbergbau des Erzgebirges. Von den 
letztvergangenen Jahren ist anzufiihren, dass 
man 1864 im Ganzen 123 Perlen fand, 1865 
dagegen 185 Stiick und 1866 nur 143; hier- 
bei sind gute und geringe zusammengenommen, 
der Durchschnittswerth fur das Stiick betriigt etwa 
1'/4 Thaler. Das Jahr 1888 war das erste, in 
wclchcm die kónigliche Perlenfischerei nicht be
trieben worden ist. Im Jahre 1890 hat man 
sie wieder aufgenommen, allein man fand im 
Ganzen nur 71 Perlen, darunter 9 helle und 
25 halbhelle, die ubrigen waren verdorben oder 
Sandperlen. Die Perlenfischer schreiben den 
fortwahrend starken Riickgang der Ausbeute dem 
Umstande zu, dass die Muscheln von den Fa
briken zu leiden hatten. Auf einer sonst sehr 
ergiebigen Strecke sind 18go sammtlicheMuscheln 
todt aufgefunden worden, so dass 4815 Stiick 
ausgeschlachtet und an die Perlmutterfabriken 
des Voigtlandes verkauft werden mussten. Allem 
Anschein nach wird die kónigliche Perlenfischerei 
bald ganz verschwinden, wenigstens hat das 
Ministerium des Innem vorliiufig davon abge- 
sehen, die Stelle des im vorigen Jahre mit Tode 
abgegangenen Perlfischers wieder zu besetzen. 
Baden erhielt vor reichlich hundert Jahren aus 
Bayern dahin (in den Steinbach) gebrachte Perl- 
muscheln, jedoch sind die dortigen Fundę nicht 
der Rede werth. Schon im 16. Jahrhundert da
gegen waren die Perlenbache der Provinz Hanno- 
ver bekannt. Auch Schleswig-Holstein war 
dereinst nicht ohne Perlenbache. Von grósserer 
Wichtigkeit war die Perlenfischerei in Bóhmen. 
Der Fundort ist besonders die Moldau auf der 
Strecke von Rosenberg bis Moldautein, schlechte 
Bewirthschaftung und Pliinderer haben den Er- 
trag fur immer herabgesetzt.

Bei der Fischerei der Flussperhnuschel 
geht der Fischer einfach in das Wasser und er- 
greift die Muscheln mit der Hand, oder, wo 
das Wasser zu tief ist, mit dem Fusse. Ge- 
wisse Merkmale an der Schale verrathen dem 
Gciibtcn oft mit ziemlicher Sicherheit das Vor- 
handensein einer Perle. Diejenigen Muscheln, 
welche fur gut befunden werden, werden in 
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einem umgebundenen Sacke verwahrt oder an’s 
Ufcr geworfen. Tiefes Wasser wird mit dem 
Kaim befahren und die Muscheln mit Stangen 
gespiesst, an dereń Ende eine Messerklinge be- 
festigt ist. Man óffnet die gefundenen Muscheln 
mit Gewalt, niinmt die Perle vorsichtig heraus, 
und setzt die Muschel selbst gewóhnlich wieder 
in’s Wasser, da kein Grund vorhanden ist, an- 
zunehmen, dass sie nicht aufs Neue eine Perle 
bilden kónnte. Die Flussperlen sind meist mehr- 
farbig und geben den Seeperlen an Schbnheit 
kaum etwas nach. Sie erlangen die Grósse 
einer Erbse, sind aber oft viel kleiner. H&ufig 
findet man in einer Flussperlmuschel 3 — 4 Perlen, 
selbst 12 sind schon vorgekommen. Auf 100 
Muscheln rechnet man eine Perle, auf 2700 
Muscheln erst eine gute Perle; bei den See
perlen dagegen schon auf 1000. Die vollkoinmen 
runden Perlen heissen Perlentropfpn oder Perlen- 
augen, die unregehnassig geformten Barock- 
perlen, die kleineren Lothperlen und die 
kleinsten Saatperlen. (Schtuw folgi.)

Dio Frankfurter Eloktricitats-Ausstellung.
XI. Halle ftir Telephonie und Telegraphie.

Mit sieben Abbildungcn.

Nach der grossen Maschinenhalle ist die 
genannte Halle ftir das Nachrichtenwesen an 
Umfang die grósste. Einen Theil des Innern 
nehmen die eingebauten, sehallsichern Kojen ftir 
die Opernubertragungen, das sogenannte laut- 
sprechende Telephon und den Phonographen 
ein. Vor der Halle erheben sich hólzerne und 
eiserne Stangen ais Trager von Isolatoren ftir 
Telegraphen- und Telephonleitungen, theilweise 
mit Modelldachern ais Ueberlage.

Am bstlichen Ende dieser Halle finden wir 
den wichtigsten Theil dieser ganzen Abtheilung: 
die Ausstellung der deutschen Reichspost-Ver- 
waltung, in der Hauptsache eine Darstellung der 
historischen Entwickelung von Telegraphie und 
Telephonie durch etwa 400 Gegenstande; die- 
selbe umfasst ausser den eigentlichen Telegraphen- 
und Telephon-Apparaten auch Ncbenapparate, 
Leitungs- und Baumaterialien, statistische und 
zeichnerische Darstelhmgen, Btisten und Bilder 
von um das Fach verdienten Mannom (Ohm, 
Gauss, Weber, Steinheil, Morse, Reiss), sowie 
allegorische, auf das Telegraphen- und Telephon- 
wesen beztigliche Bilder.

In historischer Reihenfolge stehen, rechts vom 
Eingang beginnend, auf Wandtischen die bei 
der Staatsvcrwaltung im Laufe der Jahre an- 
gewendeten Telegraphenapparate. Den Anfang 
machen die Zeigertelegraphen von Leonhardt 
(!^45)> Kramer (1847) und von Siemens, von 
letzteren zwei Systeme mit Selbstunterbrechung 

(1847) und mit Magnetinductionsstrbmen (1856); 
sammtlich betriebsfahig aufgestellt, geben sie eine 
sehr deutliche Anschauung von dem darin 
niedergelegten Aufwand an Scharfsinn einerseits 
und der trotzdein im Vergleich mit den Schreib- 
telegraphen ihnen anhaftenden Unvollkommenheit 
andrerseits. Von diesen letzteren ist zunachst 
eine reicheSammlungvon etwa 30 Morseapparaten, 
von dem altesten geschichtlich merkwiirdigen 
Exemplar aus dem Jahre 1846 bis zu den 
jetzigen Normalfarbschreibern mit den neuesten 
Verbesserungcn vorhanden. An ihrer Hand 
lasst sich der Uebergang vom Reliefschreiber 
zum Farbschreiber verfolgen, dessen Vorziige 
namentlich im geringen Energieverbrauch und 
Schonung der Augen des Telegraphisten bestehen. 
Die Reihe der Farbschreiber zeigt den allmahlichen 
Fortschritt in der Farbgebung: mit Speise- und 
Ycrthcilungs-Walzen, Capillargefassen, Btirsten, 
Radchen im Farbtrog; ferner sehen wir die 
verschiedenartigen Hebel zur Hervorbringung der 
Zeichen mittels Beriihrung zwischen Papier und 
farbgebendem Theil. Besonders fallt ein Doppel- 
schreiber von Stbhrer (1849) auf, der vermoge 
der zweizeiligen Schrift iiber vier Elementar- 
zeichen verfiigt (Punkt und Strich in jeder Zeile), 
mithin die Bildung kiirzerer Schriftzeichen ge- 
stattet. Auch die Fortentwickelung in der Bau- 
art der verschiedenen Apparate lasst sich deut- 
lich verfolgen: an Stelle des Gewichtsbetriebes 
tritt der Federbetrieb mit inneren und ausseren, 
festen und auswechselbaren Federgehausen; die 
anfanglich offenen Apparate werden durch Ge- 
hiiuse gegen Staub und Beschiidigungen geschutzt; 
statt der stórenden Stellung der Papierrolle iiber 
dem Apparat sehen wir die neueren Apparate 
mit horizontal darunter liegender Papierrolle 
ausgeftihrt; die Windfangregulirung ftir die 
Papiergeschwindigkeit wird verbessert; an Stelle 
der massivenElektromagnetanker treten geschlitzte, 
rdhrenfórmige Anker u. s. w. Auch ein sehr 
compendióses, tragbares Apparatsystem in kleinem 
Kasten ftir Leitungsrevisoren ist ausgestellt. Auf 
gesonderten freistehenden Tischen aufgebaut und 
betriebsfahig eingerichtet, finden sich ausserdem 
zwei vollstandige Apparatsysteme der Art, wie 
sie in Baden vor dem Uebergang des Telegraphen- 
wesens an das Reich gebrauchlich waren. Unter 
den neueren Apparaten finden wir polarisirte 
Schnellschreiber, Apparate mit Selbstauslósung 
u. s. w., und schliesslich in verschiedenen 
Schaltungsweisen betriebsfahig aufgestellt eine 
Reihe der neuesten bei der Reichstelegraphen- 
Yerwaltung gebrauchlicher Normalfarbschreiber. 
Letztere sind paarweise mit einander durch eine 
Leitung verbunden und mit den erforderlichen 
Nebenapparaten, ais Taster, Galvanoskop, Blitz- 
ablciter, derart ausgeriistet, dass jedes System 
ein getreues Bild von der Art des Betriebes 
zweier mit einander verbundener Telegraphen- 
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stationen giebt. Auf diese Weise sind vier ver- 
schiedene Betriebsarten vorgefiihrt, namlich die 
Schaltungen fur Arbeitsstrom und Ruhestrom, 
ferner fur Canter’sches Gegensprechen, 
wobei beide Stationen gleichzeitig durch 
dieselbe Leitung geben und empfangen 
kónnen, endlich eine Schaltung fur 
Kabelbetrieb zwischen zwei entfernten 
Stationen mit einer zwischengeschalte- 
ten Relaisubertragungs-Station.

Einen selbstandigen Entwickelungs- 
gang in der Vervollkommnung des 
Telegraphenbetriebes haben die Appa- 
rate fur automatische Telegraphie 
durchgemaeht. Bereits Morse machte 
1850, ais die Telegraphie noch in den 
Kinderschuhen steckte, in dieser Rich- 
tung Versuche, die uns in den histo- 
risch interessanten Schrifttafeln vorge- 
fuhrt werden. Bei denselben wird 
durch Ueberstreichen eines der auf 
der Tafel in isolirendem Materiał ein- 
gebettetcn Schriftzcichens mit einem lei- 
tenden Stift dieses Zeichen in die Lei
tung gegeben, so dass des Telegra- 
phirens Unkundige auf diese Weise ein 
Telegramm abgeben kónnen. Der wei- 
tere Zweck der automatischen Telegra
phie, durch genaue und gleichmiissige 
Schrift ein schnelleres Telegraphiren zu 
ermóglichen, wurde durch den ausge- 
stellten, 1862 patentirten Siemens’schen Typen- 
schnellschreiber angestrebt, durch welchen das 
aus einzel- 
nen Buch- 
stabentypen 
zusammen- 

gesetzte Te
legramm me- 
chanischhin- 
durchgetrie- 

ben wird, 
wobei die 

hervorragen- 
den Theile 
der Ty pen 
durch Con- 
tąctbildung 

die Zeichen 
abgeben.

Spiiterwurde 
diese auto

matische 
Schriftge- 

bung mittelst durchlochter Papierstreifen bewirkt; 
von den hierzu dienenden Einrichtungen finden

*) A’ ist ein gusseiserner Rabmen mit 4 Schrauben 
bis r4 zur Befestigung des Mikrophons am Apparat- 
kasten, Al die Sprechplatte aus Tannenholz (Resonanz- 
bolz), in Gummiband auf dem Rande gelagert, bb sind 

Abb. 82.
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wir ausgestellt den 1854 patentirten Uandschrift- 
locher von Siemens, durch den sammtliche zur 
Bildung eines Buchstabens dienende Lócher 

durch einen einzigen Tastendruck ein- 
gestanzt werden.

Eine besondere Art der Telegraphen- 
Apparate bilden die Typendrucker, 
welche das Telegramm unmittelbar in 
einer fur Jedermann lesbaren Druck- 
schrift wiedergeben — Apparate von 
Hughes.

Auf den Wandconsolen stehen ver- 
schiedene Nebenapparate, ebenfalls in 
der historischen Folgę ihrer Entwicke- 
lung, Relais, Taster, Galvanoskope und 
Messinstrumente, so verschiedene Aus- 
fiihrungen von Blitzableitern — von 
den ersten roh gegeniibergestellten Plat- 
ten bis zu den neuesten mit viel- 
faltiger Spitzenbildung — durch genau 
gearbeitete, sieli kreuzend gegeniiber- 
stehende Riffeln, Spindel-Blitzableiter 
u. s. w.; ferner Umschalter und 29 Ar- 
ten der Anordnung von Widerstanden. 
Hieran schliesst sich eine Zusammen- 
stelhing der gebrauchlichsten Batterie- 
Elemente von Danieli, Bunsen, Mei- 
dinger, Sievers, Marió-Davy, Leclanche.

Diese Abtheilung wird vervollstan- 
digt durch die Vorfiihrung von zwei 
Messsystemen, dereń eines zur Unter- 

suchung des elektrischen Widerstandes, der La- 
dung und der Isolation von Kabeln, das andere 

zum Messen 
des Wider
standes und 
der Isolation 

oberirdi- 
scher Lei- 

tungendient.
Ebenso 

finden wir in 
dieser Ab
theilung eine 
Darstelhing 
der histori
schen Ent- 

wickelung 
der Tele- 

phonie. Von 
den ersten 
losen Bell- 
Black’schen 

Mikropho- 
nen bis zu den neuesten mit Filz- und Feder- 
dampfung. Wir wollen hier auf Einzelheiten nicht 
die die Kohlenlager enthaltenden Kohlenbalken, die 
mittelst kleiner Schraubenbolzen auf die Sprechplatte 
aufgeschraubt sind, kbk drei Kohlenstiibe, dereń Zapfen 
in den Durchbohrungen von bb Jose lagern, f ist eine 
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eingehcn, da wir gleich weiter unten die Aus- 
stellungen der Berliner Firma Mix & Genest 
ausfuhrlicher beschreiben werden.

In der Ausstellung der Reichspost-Verwaltung 
haben wir nocli die zum Telegraphenbau und 
zur Ausriistung gehórigen Gegenstiinde zu er- 
wiihnen. Ausser dem bereits genannten am 
Eingange zur Halle Aufgestellten, seben wir auf 
dem Tische Gegenstiinde, welche die unter- 
irdischen Leitungen betreffen, und zwar Kabel- 
muster, sowohl in langeren Stucken, ais auch 
in kleinen Bogen, dereń sorgfiiltig bearbeitete 
EndAachen den Querschnitt des Kabels zeigen 
oder dereń Enden auseinander gewickelt und zum 
Theil abgeschalt sind, um die Construction des 
Kabels genau erkennen zu lassem Vertreten 
sind Land-, Fluss- und Seekabel mit Leitungen 
verschiedener Anzahl und verschiedener Con- 
structionen, auch mit Bleunantel und der neuen 
vom Reichspostamte angegebćnen Bewelirung 
aus Formdraht von Aach reehteckigem Quer- 
schnitte, ferner inductionsfreie Fernsprech-Erd- 
kabel mit 28 Adern, die einzeln mit Staniol 
umhiillt sind, welches durch zwischengelegte 
blankę Driihte mit der Erde verbunden wird. 
Auf zwei Tafeln ist die Herstellung der Loth- 
stelle einer Kabelader in ihren aufeinander 
folgenden Stadien vorgefiihrt. Von beschiidigten 
und fehlerhaften Kabeln sind interessante Stucke 
ausgelegt. Wir fmden Beschiidigungen erzeugt 
durch Pickenhiebe, durch Blitz, durch Schiffs- 
anker und durch Yerschlingungen.

An Ausriistungsgegenstanden erblicken wir 
Kabelhalter zum Festhalten der Kabel am Ufer, 
Kabelmuffen und Lbthmuffen verschiedener Con
struction. Einrichtungen zum Verlegen der 
Kabel, darunter das Modeli eines Kabelwagens, 
das Modeli einer Windę zum Einziehen der 
diinnen Zugseile und Gestiinge zum Einschieben 
des Zugseiles in die Rohren, Fiihrungsschlitten, 
Gleitrollen, Modeli einer Kabelwinde und eines 
Absperrgeriistes fiir Kabelbrunnen, sowie einen 
Hebel zum Abheben der Brunnendeckplatten.

Ein Endverschluss fur Fernsprech-Erdkabel 
nebst Einfuhrung in ein Yermittelungsamt zeigt 
in einer der Wirki ichkeit entsprechenden Aus- 
fiihrung die Yorkehrungen zur Erhaltung der 
Isolation und zur Trennung der Kabel in ihre 
einzelnen Adern.

Auf dem Mitteltische sind Gegenstiinde und 
Zeichnungen vereinigt, welche sich auf ober- 
irdische Leitungen beziehen: Isolatoren ver- 
schiedenster Form, ksolatorentriiger, Hacken,

mittelst zweier Śchrauben j und ą regulirbare Blattfeder, 
die in einer aufgeschraubten Messingfassung ein Stiick 
Clavierfilz d tragt, 7' ist der Sprechtrięhter, aal sind 
Metallwinkel mit Śchrauben, welche einerseits zur An- 
pressung der Sprechplatte an den Rabmcn, andcrerseits 
zur Anlegung der Zufiihrungsdrahte dienen.

Stiitzen, Einfiihrungen oberirdischer Leitungen, 
Stangenblitzableiter. Das System der Imprag- 
nirung des Holzes mit Kupfervitriol, wie es 
bei der Reichspost durchweg eingefiihrt ist, 
wird verdeutlicht durch das Modeli einer Stangen- 
zubereitungsanstalt; an mehreren nach verschieden 
langen Einwirkungen des Yerfahrens entnomme- 
nen Stangenabschnitten lasst sich das Ein- 
dringen des schiitzenden Salzes in das Holz 
verfolgen. Unter den Mustern beschadigter 
Stangen sind namentlich durch Spechte aus- 
gehólte Holzstangen bemerkenswerth. Hierauf 
folgen Proben der gebrauchlichen Drahtsorten, 
dabei ein Kasten mit Proben fehlerhafter Driihte, 
Lóth- und Yerbindungsstellen u. s. w. und sólcher 
mit Torsionsproben von Drahten.

Wir seben ferner das Modeli einer Zeitball- 
siiule aufgebaut, welches uns die Art und Weise 
vergegenwiirtigt, wie durch elektrische Auslosung 
des Zeitballes den SchiAern von der Kiiste aus 
die genaue Mittagszeit mitgetheilt wird.

Den Mittelpunkt bildet das in ‘/Io naturlicher 
Grosse sauber ausgefiihrte Modeli eines Thurmes 
zur Einfuhrung von Femsprechleitungen, wie 
ein solcher in der Oranienburgerstrasse in Berlin 
im Jahre 1888 ausgefiihrt worden ist.

Die Entwickelung der Yerkehrseinrichtungen 
und des damit bewaltigten Verkehrs ist auf 
Grund statistischer Erhebungen sowohl fur die 
Telegraphie, ais auch fur die Telephonie auf 
grossen Tafeln dargestellt. Aus denselben geht 
hervor, dass z. B. die Zahl der aufgegebenen 
Telegramme im deutschen Reichstelegraphen- 
gebiet vom Jahre 1872 bis 1890 von 8 249 223 
auf 19609411, die Zahl der Telegraphenan- 
stalten von 3058 auf 14 978 gcstiegen ist. Dass 
ferner im Jahre 1881 sieben Yerbindungen zu 
Gesprachen im Femverkehr und im Jahre 1890 
918555 im deutschen Reichstelegraphengebiet 
stattfanden und zwar nur im Fernverkehr, wahrend 
im Stadtverkehr im Jahre 1881 511 354, im 
Jahre 1890 209965756 Yerbindungen zu Ge
sprachen erfolgten.

In obiger Darstellung der Ausstellung des 
Reichspostamtes haben wir uns der Ausfuhrungen 
einer fachmannischen Feder in Heft I 1 der 
officielhm Ausstellungszeitung bedient.

Wir kommen nun in das eigentliche Gebiet 
der Telephon-Industrie, die seit dem Jahre 1881 
im Deutschen Reiche bekanntlich machtig sich 
entfaltete, und wolfen die Specialausstellung der 
Actien-Gesellschaft Mix & Genest, Telephon- 
und Blitzableiterfabrik, Berlin SW., Neuenburger- 
strasse 14“, niiher in’s Auge fassen.

In dem rechtsseitlichen Tableau sind die 
samintlichen fur Haustelegraphie in Betracht 
kommenden Apparate(Wecker in den verschieden- 
sten Formen, Contacte verschiedener Art, Signal- 
und Klappenapparate, Batterien u. s. w.) ver- 
einigt. Ais neu ist besonders zu erwahnen die 
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seit kurzer Zeit einge- 
fiihrte patentirte Ele- 
mentglocke, in der 
Hauptsache eine pro- 
visorische Klingelein- 
richtung fiir voruber- 
gehenden Gebrauch vor- 
stellend, bestehend aus 
einem cylindrischen 
T rockenelement, an dem 
unten clie Glocke be- 
festigt ist, und aus einem 
ca. 25 m langen Lei- 
tungsseil und einem 
Druckknopf (Abb. 82). 
Eine nach unserer eige- 
nen Erfahrung fur Haus- 
haltungen sehr empfeh- 
lenswerthe Einrichtung.

In das Gebiet der 
llaustelegraphie fallt die

Abb. 85.

Transportablc Militar-Telephonstation.

Nothsignalanlage, 
welche in Fabriketablissements mit Maschinen- 
betrieb dazu dient, dem Maschinisten bei Un- 
glucksfallen ein Signal der Maschine geben zu 
konnen.

ZurTelephonie 
gelangend, haben 
wir zunachst her- 
vorzuheben, dass 
diese Firma das 
Princip verfolgt, die 
technischen Ein- 
richtungen der Pri- 
vat-Telephonie der 
jeweiligen Entfer- 
nung anzupassen.

DasMikrophon 
Mix & Genest fm
den wir in den Ab- 
bildungen 83 und 
84 in der Riick- 

Abb. 86.

Linicnwahlcr von Mis & Genest.

ansicht und im
Schnitt abgebildet: drei Kohlenstabe, dereń 
Zapfen in den Durchbohrungen von zwei paral- 
lelen Kohlenbalken lose lagern, eine mittelst 
zweier Schrauben regulirbare Blattfeder, die in 
einer aufge-

schraubten 
Messingfas- 

sung ein Stiick 
Clavierfilz 

tragt. *) Die
Membranę ist 
auf beiden

*) Statt des 
Clavicrfilzes wer- 
den. neuerdings 

Borstenpinsel 
Tisch-Telephonstation mit Mikrophon.angewandt.

Seiten mit Glimmerplat- 
ten belegt, um ein Ver- 
ziehen derselben durch 
die Feuchtigkeit des 
Hauches beim Sprechen 
zu verhindern.

Abbildung 85 stellt 
die transportable Mili
tar-Telephonstation vor, 
welche ein Mikrotele- 
phon mit den nóthigen 
Zubehórstucken fur die 
Signalisirung in einem 
tragbaren Holzkasten 
enthalt, fiir Manóver- 
zwecke, fiir Vorposten- 
dienst, fur Schiessubun- 
gen ein niitzliches und 
bequemes Verkehrs- 
mittel.

Femer fmden wir 
in einfachster Ausfiih- 

rung IIotel-Telephonapparate, welche mit den 
Hotel-Telegraphenanlangen vereinigt dazu die- 
nen, den Gast in directen telephonischen Ver- 

kehr mit der Be-
dienungzu bringen.

Aufeiner dreh- 
baren Pyramide in 
der Mitte der Aus- 

stellung dieser
Firma wird die 
Entwickelung des 
Mikrophones bis 
zu dem oben be- 
schriebcnen jiing- 
sten Modeli in 
historischer Auf- 
einanderfolge ver- 
anschaulicht.

Eine Speciali- 
tat bildet der seit
dem Jahre 1889 

in die Praxis eingefiihrte Linienwiihler, ein 
Stópselumschalter, welcher das in grósseren 
Haus-Telephoneinrichtungen noch vielfach iibliche 
System der Centralumschalter ersetzt (Abb. 86).

EineHaus-Te- 
lephonanlage 
mit Linien- 

wiililern und 
sechs ver- 
schiedenen

Telephonsta- 
tionen, die in 
anderen Aus- 

stelhingsab- 
theilungen un- 

tergebracht 
sind, darunter 
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die sehr zweckmassige und elegante Tisch- 
Telepłionstation (Abb. 87), erliiutern die Zweck- 
massigkeit dieser Einrichtung.

Wir finden ferner eine betriebsfahig montirte 
Feuermeldeanlage fur Stiidte, welche die An- 
wendung gew&hnlicher Signalapparate in Ver- 
bindung mit dem Telephon zur Grundlage bat.

Eine Neuheit ist der sogenannte Telephon- 
automat, ein Apparat, welcher an bffentlichen 
Femsprechstellen den Telephonverkehr ohne Bei- 
hilfe einer dritten Person nach dem Einwerfen 
eines bestimmten Geldstiickes gestattet.

In der Ausstellung sind zehn solcher Auto- 
maten vcrtheilt, welche ebenso wie die Telephon- 
stellen an die von der Firma Mix & Genest 
hergestellte Musikiibertragung vom Frankfurter 
Opernhaus und den zwei Musikpavillons in der 
Ausstellung angeschlossen werden kónnen.

Fiir den telephonischen G^ssbetrieb ein- 
gerichtet, sehen wir ferner einen Klappenschrank 
mit Yielfachumschalter fur Fernsprech-Yermitte- 
lungsamter, aufóooo Abonnentenberechnet (Patent 
Oesterreich). Dieses System gńindet sich kurz ge- 
sagt darauf, dass die in den bishcr gebrauchlichen 
amerikanischen Systemen nothwendigeZweileitung 
fiir jeden Abonnenten, welche zur Priifung der ge- 
rufenen Leitung dient, wegfallt, somit eine Verein- 
fachung der Construction, welche eine Yerringerung 
der Anlagekosten reprasentirt; ausserdem ist bei 
diesem System die Priifung durch ein Galvanoskop 
angeordnet, welche sicherer und bequemer ais 
die sonst fibliche Priifung mittelst des Telephons 
erscheint.

Von den Signalapparaten nennen wir den 
Wasserstandsanzeiger nach dem Patent Duprć 
(Abb. 88), dessen Yorzug hauptsachlich darin 
besteht, dass bei dem Functioniren des Contact- 
werkes kein kurzer Schluss der Batterie eintritt, 
der Contact vielmehr in beiden Richtungen stets 
eine gleichbleibende Dauer hat, wodurch eben 
eine langere Erhaltung der Batterie erzielt wird.

Das ausgestellte Blitzableitermaterial enthalt 
alle Materialien und Constructionen, welche zur 
Herstellung von Blitzableitern erforderlich sind, 
insbesondere auch einen Blitzableiter-Priifungs- 
apparat, bei welchem die Briickenschaltung mit 
Batterieschaltung angewendet ist.

Zur Einschaltung elektrischer Lampen, welche 
nur voriibergehend functioniren sollen, dienen 
Stópselkuppelungen. Dieselben sind in 3 Grossen, 
niimlich fiir 1,10 und 20 Lampen resp. 1 Bogen- 
lampe ausgestellt; ausserdem ist eine Kuppelung 
fiir eine an der Zimmerdecke zu verbindende 
Lampe vorhanden.

Die ausgestellten Leitungsmaterialien zeigen 
alle fiir Haustelegraphie und Telephonie in und 
ausser dem Hause erforderlichen Leitungen, 
worunter namentlich die inductionsfreien Zimmer- 
leitungskabel erwahnt sind, die vorwiegend fiir 
gróssere Haustelephonanlagen mit Linienwahlern , 

Yerwendung finden, um dem Mitsprechen fremder 
Leitungen vorzubeugen; endlich finden wir eine 
vollstandige und zweckmiissige Sammlung aller 
bei der Bauausfiihrung gebrauchlichen Isolations- 
und Befestigungsmaterialien.

Mit Aufzahlung und Beschreibung der von 
der Firma Mix & Genest ausgestellten Apparate 
wollen wir uns vorlaufig begniigen und nur 
noch beifiigen, dass eine ebenso eingehende 
Erwahnung der vielen anderen in dieser Abtheilimg 
ausstellenden Firmen des Raumes wegen unter- 
bleiben musste. Dd. (1527)

Einige neue photographische Apparate.
Mit drei Abbildungcn.

Wenn sich auch in letzter Zeit ein gewisser 
Stillstand auf photographischem Gebiete geltend 
gemacht hat, so tauchen doch gelegentlich neue 
Constructionen von Apparaten auf, welche kennen 
zu lemen manchem unserer Leser von Interesse 
sein diirfte. Wir werden daher von Zeit zu 
Zeit derartige Apparate beschreiben und machen 
fiir heute den Anfang mit einigen Apparaten 
franzosischen Ursprungs.

Jenseits der Yogesen hat man sich seit 
langerer Zeit bemiiht, photographische Cameras 
aus Metali zu construiren. Diese Bestrebungen 
sind bis jetzt von nur sehr geringem Erfolg ge- 
krónt gewesen. Gutes Mahagoniholz erweist 
sich nach wie vor ais das dauerhafteste und 
zuvcrlassigste Materiał fiir photographische Ap- 
parate. Wo es auf besondere Leichtigkeit an- 
kommt, benutzt man neuerdings wohl auch ein 
dem Mahagoniholz im Ansehen ahnliches, aber 
viel poróseres und daher leichteres Holz, welches 
aus Afrika stammen soli. Sehr geeignet diirfte 
auch das auffallend leichte, dabei aber doch 
dichte Holz von Cupressus Lawsoniana in Ame- 
rika sein. Die Beschlage guter Cameras wer
den nach wie vor aus Messing gearbeitet; das 
Aluminium, welches man zum gleichen Zwecke 
vorgeschlagen hat, findet nur wenige Freunde. 
Metali hat vor Holz den Yorzug grbsserer 
Festigkeit, aber es hat Fehler, welche diesen 
Yorzug schwer beeintriichtigen. Metallbleche 
werden leicht verbogen, wahrend Holz, seiner 
Elasticitiit folgend, stets wieder in seine ur- 
spriinglichc Form zuriickkehrt. Metali ist gliin- 
zend, es muss daher zur Yermeidung von 
Reflexen im Inneren der Camera mit einem 
mattschwarzen Anstrich iiberzogen werden, welcher 
sehr leicht abbliittert. Metali zeigt eine starkę 
Dehnung durch Wannę, die beweglichen Theile 
einer metallenen Camera functioniren infolge- 
dessen nicht immer gleichartig.

F.s ergiebt sich aus dem Gesagten, dass, 
wenn Metali ais Materiał fiir photographische 
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Cameras Verwendung finden soli, auch die Form 
dieser Cameras dem neuen Materia! angepasst 
werden muss. Dieser Nothwendigkeit war sieli 
der Erfinder der sogenannten „photospharischen 
Camera" bewusst, welche wir unseren Lesern 
in beistehender Abbildung 8g vorfuhren.

Die photospharische Camera, welche in 
Frankreich ungemein beliebt ist, ist in erster 
Linie fiir Momentaufnahmen bestimmt und wird 
daher nur in den kleinen Formaten 6x8 und 
9X12 Centimeter angefertigt. Sie besteht, wie 
Fig. 3 unserer Abbildung zeigt, im Wesentlichen 
aus einem leichten 
Holzrahmchen, wel- 
ches gerade grossge- 
nug ist, um eine mit 
zwei lichtempfind- 
lichen Platten ge- 
fu lite Doppelcassette 
aufzunehmen. Von 
diesen Doppelcas- 
setten kann man be- 
liebig viele in den 
Taschen mit sich 
tragen. Die Camera 
gehórt also nicht zu 
der bei uns so ver- 
breiteten und mit 
Recht beliebteren 
Gattung der Maga- 
zincameras, welche 
von vornherein mit 
einer grósseren Zahl 
Platten gefullt wer
den. Die eigentliche 
Camera des „Pho- 
tosphere" sitzt nun 
auf dem soeben be- 
schriebenen, zur Auf- 
nahme der Cassetten 
dienenden Riihm- 
chen und hat die Form einer innen geschwarzten, 
aus dunnem Messingblech getriebenen Halbkugel, 
auf dereń Scheitel das Objectiv aufgeschraubt wird. 
Diese originelle glockenfórmige Construction hat 
verschiedene Yortheile. In erster Linie benutzt 

Abb.

Eloktrischer Wasscrstandsanzcigor. *)

*) Das Contactwerk tragt auf einer Achse 5 einen 
an einer Kette hangenden Schwimmer, durch welchen 
das Kettenrad in der einen oder der anderen Richtung 
gedrcht wird. Die Achse 5 setzt die auf einer gemein- 
samen Achse befestigten Schncckenscheiben A und A{ in 
Bewegung. Die beiden halbkreisfórmigen Schncckcn- 
scheiben A und Ai sind um 180° zu einander versetzt 
und an dem einen Ende mit einem seitlich spitz zu- 
laufenden Gange versehen. Die Anfiinge dieser Gange 
stehen in entgegengesetzter Richtung zu einander. Jede 
der Schncckenscheiben bewirkt bei einer cinmaligen Um- 
drehung die Herstellung eines Contactes dadurch, dass 
der an der Achse a befcstigtc Winkelhebel bd durch die 
Schnecke A gehoben und am Ende des Schneckcnganges

sie das Metali in einer Forjn, welche sehr wider- 
standsfahig ist. Man kann daher das Blech sehr 
diinn wiihlen, wodurch die Camera sehr leicht 
wird. Dann aber erlaubt die Ilalbkugelform 
auch noch die Anbringung eines ganz eigen- 
artigen Momentverschlusses, dessen Bauart durch 
Fig. 2 unserer Abbildung verstandlich wird. Der 
Verschluss besteht aus einer zweiten, sehr diinnen 
Halbkugel aus Metali, welche in der ersteii 
drehbar aufgehiingt und an ihrem Scheitelpunkte 
durchbrochen ist. Eine angebrachte Feder 
zwingt diese innere Halbkugel so zu stehen, 

dass ihre Basis die 
der ausseren im rech- 
ten Winkel schnei- 
det. Bei dieser Stel- 
lung ist natiirlich die 
Oeffnung des Ob- 
jectivs versperrt.

Dreht man nun, wie 
es Fig. i zeigt, mit 
Hiilfe eines kleinen, 
oben an der Camera 
sichtbaren Hebels 
die innere Halbkugel 
nach der andern 
Seite herum, so 
schnappt ein kleiner 
Riegel ein, der sie 
in dieser Stellung 
festhalt. Man kann 
nun den Cassetten- 
schieber aufziehen 
und mit Hiilfe des 
kleinen, auf die Ca
mera aufgesetzten 
Suchers den abzu- 
bildenden Gegen
stand auf’s Kom 
nehmen. Es geniigt 
dann ein Druck auf

den kleinen Stift, der, in Fig. 3 deutlich sichtbar, 
die innere Kugel in ihrer Lagę halt, um diese 
letztere auszulósen. Indem sie nun in ihre Ruhe- 
lage zuriickkehrt, wird das Objectiv fiir einen 
Moment geóffnet und die Aufnahme findet statt.

fallen gelassen wird. Bei diesem durch ein Windrad 
verlangsamten Niederfallen streift die Contactschraube d 
die Contactfeder c und sendet einen Strom in die Lei- 
tung. (Bei der Aufwiirtsbewegung wird die Contact
schraube d durch die Schnecke seitwiirts geschoben und 
kann keinen Contact machen.) Bei der umgekehrten 
Bewegung der Achse 5 tritt die Schneckenscheibe A, etc. 
in Thatigkeit. Durch entsprechende Wahl der Ueber- 
setzung von der Achse 5 zu den Schncckenscheiben ist 
es móglich, das Signal bei grósseren oder geringeren 
Differenzen im Wasserstande geben zu lassen, auch kann 
eine besondere Contacteinrichtung hinzugefiigt werden, 
die beim Eintritt der zuliissigcn Grenzen (Maximal- und 
Minimalhóhe) ein Lautewcrk in Bewegung setzt.
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Die beschriebene kleine Camera diirfte Denen 
von Interesse sein, welche eine kleine, mit Cas- 
setten benutzbare Camera suchen, wahrend 
freilich die Mehrzahl der Liebhaber der Photo- 
graphie die bequemeren und sichereren guten 
Constructionen der Magazincameras, namentlich 
aber die unubertroffenen Krugenefschen, vor- 
ziehen wird.

Leider ist indessen die Zeit erschienen, in 
der Momcntcameras jeder Construction nur wenig 
benutzt werden konnen. In diesen triiben 
Wintcrtagen wendet sich der Blick des thaten- 
durstigen Photographen dem Magnesiumlicht zu, 
einen so karglichen Ersatz dasselbe auch fur 
das entschwundene helle Sonnenlicht bietet.

Das eigentliche, von Gadicke und Miethe 
eingefuhrte Magnesiumblitzlicht ist wegen der 
explosiven Eigenschaften des Blitzpulvers sehr 
ausser Gebrauch gekommen. .Desto beliebter 
ist das Magnesiumpustlicht, iiber welches wir im 
Prometheus schon wiederholt berichtet haben. 
Die Zahl der fiir die Erzeugung dieses Lichtes 
einpfohlenen Apparate ist sehr gross. Wir 
konnen dieselben in zwei Kategorien eintheilen. 
Bei den einen handelt es sich um Erzeugung 
móglichst starker Magnesiumflammen, wie solche 
zur Beleuchtung grósserer Raume oder Gruppen 
erforderlich sind. Die Apparate der anderen 
Art sind dagegen dazu bestimmt, oft wieder- 
holte Flammen geringeren Umfangs hervorzu- 
bringen, es sind die sogenannten Taschenblitz- 
lampen.

Eine Lampe der ersten Art einfachster Con
struction zeigt unsere Abbildung 90. Ein aus 
Metali gepresstes ringfórmiges Gefass dient zur 
Aufnahme von Spiritus, welcher aus acht in den 
Dęckel des Gefasses eingefugten Dochten mit 
starker Flamme brennt. In der Mitte des Ring- 
gefiisses befindet sich ein konisches Tópfchen 
zur Aufnahme des Magnesiums. Ueber dem- 
selben ist in einigem Abstand ein Metallblech 
angebracht. Blast man nun mit dem Munde 
durch das zu dem Magnesiumgefass fiihrende 
Róhręhen, so fliegt das leichte Metallpulver in 
einer trichterfórmigen Garbe in die Flamme und 
verbrennt daselbst mit gewaltiger Lichtentwicke- 
lung.

Dagegen ist der in unserer Abbildung 91 
dargestellte Apparat eine Taschenblitzlampe 
kleinster und compendiósester Art. Er besteht 
aus einem in zwei Iliilften getheilten Metall- 
cylinderchen. Die obere Halfte bildet eine ge- 
wóhnliche Gasolinlampe. Der Brennstoff wird 
von dem Schwamm D aufgesogen unii dem 
Dochte E zugefiihrt. Entfemt man die Schutz- 
kappe, so kann man die Lampe anziinden. Im 
Inneren des Dochtes fiihrt eine Róhre zu dem 
unteren, mit Magnesiumpulver gefiillten Reservoir. 
Durch den kleinen Hebel A wird stets eine 
genau gleiche Menge des Pulvers in das Blas- 

rohr eingelassen. Driickt man nun an der 
Gummibirne, so fliegt das Pulver durch das 
Rohr C hindurch in die Flamme, in der es 
verbrennt. Um eine garbenfórmige Ausbreitung 
der Flamme zu erzielen, befindet sich im Inneren 
des Rohres C ein angelótheter Draht, auf dem 
sich ller kegelfórmige Verthei)er hóher oder 
niedriger schrauben lasst.

Die Yorziige und Nachtheile der Magnesium- 
beleuchtung sinil heutzutage schon so allgemein 
bekannt, dass wir auf dieselben hier nicht mehr 
einzugehen brauchen. Wer mit Magnesium ar- 
beiten will, wird vielleicht die angegebenen 
Constructionen fiir seine Zwecke brauchbar oder 
doch in denselben eine Anregung zu weiteren 
Yerbesserungen finden. S. [1544]

Die Wasserwerke Birminghams.
Birmingham, welches nach dem enthusiasti- 

schen Ausspmch eines Amerikaners die best- 
verwaltete Stadt der Welt ist, beabsichtigt ein 
grossartiges Wasserwerk anzulegen, um den Be- 
darf der Stadt an Wasser, der naturlich ein 
sehr bedeutender ist und durch die bisherigen 
Werke in absehbarer Zeit nicht mehr geniigend 
zu decken sein wird, sicherzustellen. Aehnlich 
wie Liverpool und Manchester ihren Wasser- 
bedarf aus entfemt liegenden Thalsperren oder 
Seen durch Tunnels und Róhren zur Stadt 
leiten, plant man in Birmingham, zu demsclben 
Zwecke einen oder mehrere kunsfliche Seen her- 
zustellen, und zwar in einer Entfernung von 
140 km von der Stadt! In Mittel-Wales, in 
der Nahe der kleinen Stadt Rhayader, will man 
das Wasser der beiden Fliisse Elan und Claerwen 
an dereń Vereinigungsstelle in einem durch 
grosse Damme kiinstlich hergestellten See, einer 
Thalsperre, aufhalten, um es durch Tunnels, 
Aąuaducte und eiserne Róhren 140 km weit 
nach Birmingham zu leiten. Die Yorziige des 
Projectes liegen darin, dass erstlich das Wasser 
von einer ausserordentlichen Reinheit und Frische 
ist, dass ferner nicht befiirchtet zu werden 
braucht, dass in jener gebirgigen und ziemlich 
einsamen Gegend, die fast ausschliesslich von 
Hirten mit ihren Schafheerden bewohnt wird, 
jemals gróssere Ansiedelungen stattfmden werden, 
die eine Yerschlechterung des Wassers herbei- 
fiihren kónnten, dass schliesslich wegen der 
hohen Lagę des Sees die Wassermassen ohne 
jede Pumpvorrichtung an den Ort ihrer Be- 
Stimmung gefuhrt werden, was in technischer 
und pecuniarer Hinsicht nicht zu unterschiitzen 
ist. — Der See, welcher zuerst angelegt werden 
soli, wird, bei einem Areał von 497 acres, 5 km 
lang sein und einen Gesammtinhalt von 34 Mil- 
lionen Cubikmeter fassen. Nach Bedarf kónnten
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dann spiiter noch fiinf 
solcher Seen hergestcllt 
werden. DaBirmingham 
t agi ich 76—goMillionen 
Liter verbraucht, ist der 
erste See vorlaufig voll- 
kommen ausreichend. 
Die Kosten dieses gran- 
diosen Unternehmens 
werden sich auf unge- 
fa.hr 66 Millionen Mark 
belaufen, wozu spater 
noch 40 Millionen kom- 
men wurden, wenn Bir
mingham sich so be- 
deutend vergrosserte, 
dass die erste Anlage 
des Werkes nicht mehr 
geniigte und erweitert 
werden miisste. — Daily 
News, der wir den Stoff 
zu diesen Angaben ent- 
nehmen, meint, dass 
sich keine Stadt Gross- 
britanniens, wenn nicht 
der Welt, wiirde riih- 
men konnen, eine

Abb. 89.

Photosphiinsche Camera.

Druekluft-Meissel.
Mit einer Abbildung.

Wir berichteten be- 
reits Band I, S. 5 1 o iiber 
den von E. v o n B ii h 1 e r 
in die Praxis eingefiilir- 
ten Laun’schenDruck
luft-Meissel, ais ein vor- 
ziigliches Mittcl zur Er- 
leichterung der Stein- 
bearbeitung. Inzwischen 
ging das Laun’sche Pa
tent sowohl, wie das 
Patent auf das ver- 
wandte Werkzeug des 
Amerikaners Mac Coy 
in den Besitz einer 
Firma iiber, welche sich 
Schleicher, Com- 
manditgesellscha ft 
fiir Pressluft-Werk
zeug e (Berlin, Gontard- 
str. 1 u. Lehrterstr. 30) 
betitelt, und unter der 
bewahrten Leitung des 
Obengenannten steht.

Abb. 90.

Magneiiumpustlichtlampe zur Erzcugung starkcr Flammcn.

Abb. 91.

Taschcnblitzlampe.

gleichartige staunenerregende Leistung auf dem I Wie wir einem Aufsatz der Zeitschrift Der deulsche 
Gebiete der Wasserbautechnik aufzuweisen, wie Steinbildhauer entnehmen, war das Ergebniss dieser 
Birmingham nach der Verwirklichung seines Umgestaltung des Gescbafts eine Erweiterung des 
grossartigen Projectes. Ht. C«SS41 Wirkungskreises des Druckluft-Meissels. Die Fór-

derer des Gedankens derBenutzung derDruckluft 
zum Betriebe von Meisseln, begniigten sich nicht 
mehr mit der Bearbeitung der weicheren Stein- 
arten, sondern nahmen Granit und noch hartere 

I Gesteine, sowie das sehr wichtige Mii his tein-
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Schiirfen in Angriff. Es geschah, nachdem 
man durch Versuche die zweckmassigste Form 
des hierbei anzuwendenden Werkzeuges ermittelt 
hatte. Die erste Arbeit auf Bestellung wurde 
von Herm Bildhauer Weltring in Berlin aus- 
gefiihrt. Sie bestand in achteckigen Rosetten 
von 57 cm Durchmesser, welche aus Granit 
herausgemeisselt wurden. Sie erforderte 48 Stunden 
fur das Ausbossiren auf dcm gewohnlichen Wege 
und 37 Stunden fiir die eigcntliche Arbeit mit 
Druckluft, und zeichnete sich nach dem erwahnten 
Fachblatte durch Sauberkeit und Scharfe der 
Umrisse, wie durch Glatte der Oberflache in 
hohem Grade aus.

Den besten Begriff von der Bedeutung der 
neuen Technik erhalt man aus der Angabe, 
dass an weniger reichen Rosetten zu dcmselben 
Baue 162 Stunden von Hand gearbeitet worden 
ist. Die Arbeit an der reiche-cn Rosette da- 
gegen beanspruchte, wie oben bemerkt, 48 —3 7 
Stunden, zusammen 85 Stunden, also etwas uber 
die Halfte der Zeit. Hierbei ist aber zu be- 
riicksichtigcn, dass dies der erste gróssere Ver- 
such war und dass die Arbeit kiinftig noch 
rascher von Statten gehen diirfte.

Diese Leistung erklart sich aus dem Um- 
stande zur Geniige, dass der Handarbeiter mit 
dem Stockhammer hochstens 100 Schlage in 
der Minutę macht, der Druckluft-Meissel dagegen 
mehrere Tausend.

Das neue Werkzeug ist auch insofern vor- 
zuziehen, ais es den Untergrund der Steine 
nicht verletzt, sondern nur die obenauf liegenden 
Krystalle zertriimmert; dadurch wird das Schleifen 
erleichtert und der Verwitterung der Granite 
vorgcbeugt, welche meist von einer Verletzung 
des Untergrundes herruhrt.

Was das Miihlstein-Scharfen mit Hiilfe 
des Druckluft-Meissels anbelangt, so ent- 
nehmen wir einer Veroffentlichung der genannten 
Gesellschaft, dass jeder Lehrling es ausfuhren 
kann, und dass die Zeitersparniss das Drei- bis 
Vierfache der Handarbeit betragt. Einen Be- 
griff von der Art der Handhabung des Meissels 
giebt nebenstehende Abbildung.

Aus derselben ist ersichtlich, dass der Meissel 
durch einen Schlauch mit einem Luftcompressor 
in Verbindung steht, welcher den Cylinder des 
Werkzeuges in derselben Weise mit Druckluft 
fiillt und den Kolben in dem Cylinder hin- und 
hertreibt, wie es bei der Dampfmaschine mit 
Hiilfe des Wasserdampfes geschieht. Nur be- 
wegt sich der Kolben viel rascher, was dadurch 
ermóglicht ist, dass der Hub nur einige Milli- 
meter betragt. Bei dem Laun’schen Meissel 
tritt die Luft abwechselnd vor und hinter dem 
Kolben in den Cylinder ein; bei dem Mac 
Coy’schen dagegen bewirkt eine Feder das 
Zuriickschnellen des Kolbens und des damit 
verbundenen Werkzeuges.

Der einzige Uebelstand bei dem Druckluft- 
Meissel ist, dass wir bis jetzt nicht Druckluft wie 
Gas oder elektrischen Strom aus einer Central- 
stelle beziehen kónnen. Der Betrieb erfordert 
deshalb die Aufstellung eines eigenen, durch 
Gas, Dampf oder Elektricitat betriebenen Luft- 
compressors. v. [1589]

RUNDSCHAU.
Nachdem wir aus der Zeit des Sommers liingst in 

jene Tage iibergetreten sind, an welchen der Platz ani 
warmcn Ofen eine unbcstrittene Anziehungskraft auf 
uns ausiibt, ist es vielleicht nicht ganz unangebracht, 
uber die Art, wie unserc Heizvorrichtungen ihr Amt, 
unserc Zimmer zu erwarmen, besorgen, ein kurzes Wort 
zu sagen. Dass sie es sehr unokonomisch thun, dass 
mindestens 9/IO der im Brennmaterial aufgespeicherten 
Wiirme unbcnutzt verlorcn geht, ist bereits im Prometheus 
besprochen worden. Wie aber die Erwarmung eines 
Zimmcrs durch die Heizvorrichtung geschieht, ist immer- 
hin eine Betrachtung werth. Bekanntlich kann sich die 
Wiirme auf zweicrlei Weise verbreiten, durch Leitung 
und durch Strahlung. Wenn wir einen Eisenstab auf 
der einen Seite erwarmen, so pflanzt sich diese Er
warmung nach dem andern Ende fort. Die Schnellig- 
keit dieser Fortpflanzung ist eine je nach dem Materiał 
des ieitenden Kórpers ausserordentlich verschiedene, und 
man unterscheidet danacli gute und schlechte Leiter 
der Wiirme. Zu den guten Warmeleitern gehóren vor 
allen Dingen die Metalle, zu den schlechtcn fast aus- 
nahmslos alle Fliissigkeiten, sehr viele nichtmctallische 
feste Kórper und alle Gase. Das schlechte Leitungs- 

' vermógen fester Kórper kann einmal in ihrer Natur 
(Glas, Hartgummi), ein andermal in ihrer Porositiit (I tolz, 
Rctortenkohle) begriindet sein. Die Fortpflanzung der 
Wiirme durch Strahlung findet nach denselben Gesetzen 
statt, wie die des Lichtes. Ein crhitzter Kórper strahlt 
nach allen Richtungen geradlinig Warnie aus, und das 
von einer bestimmten Flachę aufgenommenc Wiirme- 
quantum nimmt umgekehrt mit dem Quadrat der Ent- 
femung ab. Ebenso wie das Licht in seiner Ausbrei- 
tung durch theilweis oder ganz undurchsichtige Kórper 
gehindert wird, so giebt es auch Kórper, welche fiir 
die Wiirmestrahlung undurchdringlich sind. Luft, durch- 
sichtiges Wasser, Steinsalz etc. sind fur die Wiirme- 
strahlen leicht durchgiinglich, wiihrend Metalle, Alaun- 
krystalle, Holz, Schwefel und viele andere durchsichtige 
Kórper der strahlenden Vcrbreitung der Wiirme un- 
iiberwindliche Hindemisse in den Weg stellen. Auch 
das Glas gehórt zu den Kórpern, welche wenigstens in 
diinncn Scheiben die strahlcnde Wiirme grósstentheils 
hindurchlasscn. Fiir die Ausbreitung der Warme in 
Fliissigkeiten und Gasen spielen ferner die Strómungen, 
welche in ihnen durch Wiirme erzeugt werden, eine grosse 
Rolle. Dahcr kommt es z. B., dass sich die einem 
Topf von unten zugefiihrte Wiirme durch seinen Inhalt 
sehr schell gleichmiissig verbreitet; die Circulation be
wirkt, dass das Wasser uberall fast die gleiche Tempe
ratur besitzt. Hemmen wir jedoch durch irgend eine 
Yorrichtung die Wassercirculation, so kónnen wir es 
sehr leicht dazu bringen, dass die Oberfliichc der Fliis- 
sigkeit in lebhaftem Sieden erhalten wird, wiihrend am 
Boden des Gefiisscs befestigte Eisstiicke stundenlang der 
Schmelzung widerstehen.
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Auf Grund des eben Besprochcncn kónnen wir uns 
jetzt leicht ein Bild der Wirkungsweisc unserer Heizvor- 
richtungcn machen. Wenn wir in irgend einem Behalter 
durch die Verbrennung der Heizmatcrialien Warne cr- 
zeugen, so wird sich dieselbe auf verschiedencm Wegc 
der Umgebung mittheilen. Einmal niimlich wird eine 
Strahlung von Warnie von dem Brennmaterial selbst 
oder von den erwarmten Gefasswanden aus die Umgebung 
durchsetzen; zweitens wird durch Leitung die dem Ofen 
nachstgelegene Luftschicht erwiirmt werden; sie wird 
dadurch ausgedehnt, steigt in die Hóhc und wird durch 
kalte Luft, welche von unten her dem Ofen zustromt, 
ersetzt. Wir wollcn jetzt einmal annehmen, dass wir 
zwei verschiedenc Oefen in zwei Zimmern aufgestellt 
hiitten, von denen der eine nur durch Strahlung, der 
andere nur durch Lei
tung Warnie verbrei- 
ten mogę. Ausserdem 
seien in beiden Zim
mern je vier Thermo- 

meter angebracht, 
eines in der Nahe des 
Ofens, ein zweites in 
der entgegengesetzten 
Zimmerecke, ein drit- 
tes senkrecht iiber dic- 
sem in der Nahe der 
Decke und ein vicrtes 
sei ungcfahr in der 
Mitte des Zimmers so 
aufgehangt, dass es 
durch ein Brett gegen 
die directe Strahlung 
des Ofens geschiitzt 
ist. Es seien jetzt in 
beiden Zimmern glei- 
che Anfangstempera- 
turen, und alle acht 
Thermometer mogen 
demgcmass gleichen 
Stand weisen. Jetzt 
beginne in beiden 
Zimmern die Heizung, 
so zeigen sich nach 
Ycrlauf einer gewissen 
kurzeń Zeit folgendc 
Erschcinungcn. In 
dcm von dem strab- 
lenden Ofen erwarm
ten Zimmer bat das nahe demselben befindliche Ther
mometer bereits einen ausserordentlich hohen Stand 
crrcicht, die in der entgegengesetzten Zimmerecke iiber 
einander angebrachten Thermometer sind fast gleich- 
massig um einen schr geringen Betrag gestiegen, wiih- 
rend das hinter der Schutzwand angebrachte Instru
ment scinen Stand durchaus nicht veriindcrt hat. Erst 
nach sehr langer Zeit macht sich auch bei diesem 
Thermometer ein langsames Steigen bemerklich, wenn 
die Wandę des Zimmers so weit durch Strahlung er- 
warmt sind, dass sic selbst wieder Warme ausstrahlcn. 
Im zweiten Zimmer verhalt sich die Sachc vollstandig 
anders. Das Thermometer in der Nahe des Ofens und 
das unterc Thermometer in der entgegengesetzten Ecke 
zeigen die glciche Temperatur; etwas hoher steht das 
Thermometer in der Mitte des Zimmers hinter dem 
Schirm und weitaus am hóchstcn das nahe der Dccke 
angebrachte Instrument. Der Unterschicd in der Angabe | 

Abb. 92.

Handhabung des Druckluft-Meissels.

aller vier Thermometer nimmt umsomehr ab, je langere 
Zeit seit der Heizung verflossen ist, und je besser das Nach- 
dringen von kalter Luft von aussen her verhindert wird. 
Ausserdem wird ein Unterschicd zwischen beiden 
Zimmern herrschen. In dem ersten Zimmer wird eine 
Vermehrung der Fcnsterflache auf den Grad der er- 
reichbaren Erwarmung von ungiinstigstem Einfluss sein, 
Weil die strahlendc Warnie durch sie einfach hindurch 
geht, wiihrend im zweiten Zimmer dieser Einfluss ein 
verhiiltnissmassig geringerer sein muss. Nach diesen 
Auseinandersetzungen ist leicht ersichtlich, dass von allen 
Oefen diejenigen die ókonomischsten sein und die leid- 
lich gleichmassigstc Warme erzeugen werden, welche 
durch Leitung Warme abgeben. Dagegen arbeiten 
strahlende Oefen viel weniger sparsam und gleichmiissig.

Derersteren Kategorie 
sind in absteigender 
Reihenfolge die Cir- 
culations-, Porzellan-, 
die Mantcl- und die 
Eisenofen, der letzte- 
ren dagegen die Ka- 
minę mit ihren ver- 
schiedencn Abarten 
zuzurechnen. Letztcrc 
Hcizvorrichtungen ha
ben jedoch den be- 
sonders der Gemiith- 
lichkcit zu Gutc kom
menden Vorthcil, dass 
man die Flamme sieht 
und durch Annahe- 
rung an ihre behag- 
liche Nahe jeden be- 
licbigen Warmegrad 
auf sich einwirken 
lassen kann. In Ver- 
bindung mit einer 
guten Circulations- 
heizung werden Ka- 
mine daher dem Ideał 
sich am meisten na- 
hern, weil ein so ge- 
heiztes Zimmer die 
Ycrhaltnisse eines 

Sommertages nach- 
ahmt. Wie im Som- 
mer werden wir auch 
in einem solchen Zim- 

mer in der Lagę sein, den verhaltnissmassig kiihlcn 
Schattcn oder die warmende Strahlung auf uns einwirken 
zu lassen.

Noch auf eine Eigenthumlichkcit, welche unseren 
geheizten Zimmern zukommt, miissen wir hier aufmerk- 
sam machen. Der Zug des Ofens bedingt ein fort- 
dauerndes Nachstrómen der kalten Luft von aussen. 
Diese kalte Luft wird dann im Zimmer erwiirmt, ohne 
dass ihr von selbst auch Feuchtigkeit zugefiihrt wird. 
Bekanntlich lóst kalte Luft viel weniger Wasserdampf 
auf, ais warme, und selbst die fcuchtkaltc Luft eines 
regnerischcn Novcmbertages ist, auf Zimmcrtempcratur 
erwiirmt, von unertraglicher Trockenheit. Daher ist die 
Forderung, dass der Zimmerluft stets durch ein auf dcm 
Ofen angebrachtes Wassergefiiss etc. kunstlich Feuchtig
keit zugefiihrt werde, eine unabweisliche und durch 
unser eigenes Befinden und Wohlbehagen dictirte. Das 
unangenehme Gefiihl, welches den aus dem Freien in 
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cin gehciztes Zimmer Eintretenden so leicht beschleicht 
und ihm die Luft des Zimmes ais verdorben crscheinen 
lasst, riihrt zumeist von einem zu geringen Feuchtigkeits- 
gehalt derselben ber, denn unsere Ocfen ventiliren min- 
destens ebenso gut, wic wir es im Sommcr durch fort- 
wahrend geóffnete Fenster erreichen kónnen.

A. Miethe. [i6z8] 
* 

* *

Elektrische Packctbefórderung. In der j&ngsten 
Sitzung der British association for the adnancement of 
Science hielt A. R. Bennett einen Vortrag iiber sein 
System der Packctbefórderung in den Stiidtcn, ein 
System, welches in den Grundzugen mit dcm alten 
Si em en s’schen Gedanken róhrenfbrmiger elcktrischer 
Bahnen fiir die Befórderung von Briefen und Packeten 
iibereinstimmt. Den Gedanken hat indessen Bennett be- 
deutend erweitert, wobei ihm oflenbar die Fernsprech- 
netze vorschwebten. Er will nicht bloss ein Netz von 
Rohren zur Verbindung zweier Ortschaften oder einzelncr 
Stadttheile mit cinander bauen, s łdern die Róhren- 
strange bis in die Hauser der Angeschlossenen 
verzwcigen. Die Anlage besteht aus zwei iiber einander- 
liegenden Rohren von 60 cm Breite und 90 cm Hóhe, 
in welchem Wagelchen, durch Elektricitiit getrieben, 
auf Schienen vcrkehrcn. Jeder Angeschlossene erhalt 
ein Zwcigróhrenpaar, das in sein Haus fiihrt. Will 
nun z. B. der Angschlossenc A an seinen Collegen B 
ein Packct schicken, so bestcllt er tclephonisch einen 
Wagen von der Ccntralstclle, beladet dcnselben und 
mcldet dieser Stelle, wohin der Wagen soli. §0- 
bald dic Bahn frei ist, geht der Wagen ab. Bci B 
angekommen, wird er selbstthatig entladcn; ausserdem 
mcldet er seine Ankunft durch ein Glockenzeichcn. B 
sendet hierauf den Wagen an die Centralstelle zuriick. 
Ein sinnreichcs System von elektrischen Wcichen er- 
moglicht es, dass die Wagen in die gewunschte Zweig- 
róhre cinlenkcn.

Bci der auf den Vortrag folgenden Dcbattc wurde 
allseitig anerkannt, dass unsere jetzige Befórderung von 
kleinen Lasten innerhalb der Grossstadte ausserst primi- 
tiv ist und allzu grell gegen die Leichtigkeit der Be
fórderung des gesprochenen Wortcs absticht. Man ver- 
hehlte sich aber nicht, dass das Bennett’sche System 
wegen der bereits eingetretenen Besetzung des Bodcns 
unter dem Strassendamm unserer Stadte mit den vielen 
Róhrennetzen und Kabeln kaum durchfiihrbar crschcint.

A- [>495] 
* 

* *

Central-Kiihlwerkc. Allcrdings liefert die Popp’sche 
Druckluftgescllschaft in Paris ihren Kunden auch kaltc 
Luft zur Kuhlung von Raumen aller Art. Doch ist 
dies nur ein Nebenzwcck der Anlage, und es tritt diese 
Ausnutzung der Luft gegen die Vcrwendung derselben 
zu motorischcn Zwecken zuriick. Die crste Anlage ledig- 
lich zur Vertheilung von kalter Luft ist, unscres Wisscns, 
diejenige der Colorado automatic refrigerating Company 
in Dcnver, welche sich, Scientijic American zufolgc, gut 
bewahrt. Diesclbe bezweckt, den Bewohnern dieser 
Stadt kaltc Luft bczw. Kuhlung zu niedrigeren Preisen 
zu liefern, ais dies durch Eis oder sonstigc Mittcl gc- 
schehen kann. Die Anlage besteht zunachst in mchreren 
Ammoniak-Kaltcmaschinen und einem grossen Sammel- 
beckcn fiir das Ammoniak. Von diesem Behalter aus 
gehen drei Leitungen, welche unter dcm Strassenptlastcr 
in Cemcntkastcn liegen. Dic eine dient zur Befórderung 

des fliissigen Ammoniak unter Druck, die zwcite, dereń 
Durchmesscr mit der Entfernung vom Centralwerk ab- 
nimmt, dient zur Riicklcitung des cxpandirten und da- 
durch wieder in den gasfórmigen Zustand ubergegangenen 
Ammoniaks. Die dritte Leitung cndlich, dic sogcnannte 
Vacuum-Linie, steht bei jedcm Abnehmcr mit den beiden 
Vorgenanntcn in Verbindung; sic dient zur Entfernung 
eines etwaigen Ucberschusses von Gas aus den Haupt- 
leitungen.

Bci jedcm Abnehmer befindet sich am Ausgangc der 
Zweigleitungen eine Expansionskammer, welche mit beiden 
Hauptleitungcn verbunden ist. OefTnct derselbe ein Ventil, 
so gelangt eine gcwisse Mcnge flussiges Ammoniak in 
diese Kammer, wo dasselbe infolge des Nachlasscns 
des Drucks vcrdampft, wodurch in dęr Kammer eine 
sehr niedrige Temperatur cntsteht. Diese thcilt sich den 
durch den Raum sich hinziehenden Róhrleitungen mit 
und bewirkt die Abkiihlung dessclben. Der Abnehmer 
hat es an der Hand, durch Einlasscn ciner grósseren 
oder geringeren Mcnge Ammoniak in dic Kammer die 
kiihlende Wirkung zu verslarkcn oder zu verringern.

V. [ij.s]
* * »

Ueber den Preis der elektrischen Energie. Im Nach- 
stehenden reproduciren wir nach der Elektrotechnischen 
Zeitschrift den Hauptinhalt eines unlangst von Haubt- 
mann vor der Socidtd des Ingenieurs ciuils gehaltenen 
interessanten Vortrages iiber den Vcrkaufspreis der clck- 
trischen Energie. Die erstaunlich grossen Unterschicde 
dieser Preise in verschiedencn Stiidtcn zeigen wieder 
einmal, wie gross die Abhangigkeit der hier in Betracht 
kommenden Factoren von localen Verhaltnissen und von 
dem zur Herstellung der Anlagen investirtcn Capital ist.*)

In Paris wird z. B. die elektrische Energie zum Preise 
von 0,90 Frcs. pro Pferdestarke-Stunde vcrtheilt, d. h. 
dieselbe kommt dort nahezu dreimal so tlieucr zu stehen, 
wie eine von einem Gasmotor erzeugte Pferdestarke- 
Stunde. In der Stadt Havrc, welche bezuglich der Ver- 
theilung von elcktrischer Energie bislang die billigste 
Stadt Frankreichs war, liess man sich dic elektrische 
Pferdestarke-Stunde mit 0,59 Frcs. bezahlen. Seit dcm 
1. Juni 1. J. verkauft man jedoch in Saint-Brieuc die 
Pferdestarke-Stunde zu 0,50 Frcs.

In London kostet die Pferdestarke-Stunde nur ca. 
0,38 Frcs., das ist bedeutend weniger, ais in Frankreich, 
aber immer noch dreimal so vicl ais Gas.

In Europa liefert die Stadt Freiburg i. B. die elek
trische Energie am billigsten. Dort wird namlich die 
Pferdestarke-Stunde berechnet: zu 0,10 Frcs. — bei 
einer Abnahme von mehr ais 20 Pferdestarkc-Slunden, 
zu 0,12 Frcs. — bei einer Abnahme von 5—20 Pferdc- 
starke-Stunden, und zu 0,15 Frcs. — bei einer Abnahme 
bis zu 5 Pferdestarkc-Stunden. Es sind daselbst in 
der Umgcbung cinige Wasserfalle nutzbar gemacht 
w ord en.

Nach Haubtmann darf man den Grund fiir diese 
Abweichungeu in dem Preise der elektrischen Energie 
in den Stiidtcn Paris, London, Freiburg nicht ctwa in 
dem Unterschicde der Gestehungspreisc der Betricbskraft 
suchen. Das Brcnnmaterial, welches bci den Dampf- 
maschincn verbraucht wird, tritt mit 0,15 Frcs. bci Paris

*) Vgl. auch „Ueber dic Bcrechnung des Encrgic- 
aufwandes fiir elektrische und Gasbcleuchtung" Prome- 
theus Bd. I, S. 711.
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und mit 0,05 Frcs. bei London in den Verkaufspreis der 
Pferdestarke-Stunde ein. Mit anderen Worten stellt sich, 
abziiglich der Betriebskraft, die Pferdestarke-Stunde zu 
Paris auf 0,75 Frcs., zu London auf ca. 0,33 Frcs., zu 
Freiburg auf ca. 0,13 Frcs. Die Differcnz ruhrt einzig 
und allein von dem geringen Capital her, welches in 
Freiburg, im Vergleich zu London und Paris, investirt 
ist. Dieses Capital hangt nun vor Allem von dem bei 
der Errichtung der Sectoren verwendeten System ab, 
wobei es hauptsachlich darauf ankommt, ob Sectoren mit 
kleincn inncrhalb derselben gelegencn Centralstationen, 
oder Sectoren mit ausserhalb gelegenen Elektricitats- 
werken in Frage kommen.

In Berlin verkaufcn die Werke der Allgemeinen 
Elektricitats-Gesellschaft seit dem 1. Juli 1. J. die Pferde
starke-Stunde mit 0,15 Mk,, bei hbherem Bedarf noch 
etwas billiger. K w. [1465]

Aus dieser Zusammenstellung ist zu ersehen, dass 
nach dem ungemein giinstigen Jahre 1883, in welchem 
bekanntlich die Schiffsbau- und Eisenindustric einen 
selten dagewescnen Umfang erreichten, eine merkliche 
Abnahme der Production eintrat, welche jedoch mit dem 
Jahre 1886 wieder ihr Ende nahm. Von da ab ist eine 
fortdauernde, wenn auch sehr wcchselnde Zunahme der 
Production zu verzeichnen. Kw. [1469]

** *
Eine wohlfeile Waldbahn. Mit einer Abbildung. 

In Europa wird die Holzabfuhr entweder in primitiver 
Weise auf entsetzlichen Waldwegen, oder durch Schlittern, 
oder endlich mittelst tragbarer zweischieniger Wald- 
bahnen bewirkt, die aber den Nachtheilbesitzen, dass 
sie sich den Unebenheiten des Bodens nur wcnig an- 
schmiegen, In den Alpen hat man deshalb mehrfach

Abb. 9J.

Amerikanische Waldbahn.

Statistisches Uber die Steinkohlenproduction in 
England. In Erganzung eines friiheren Referates uber 
Kohlenverbrauch und Kohlenfbrderung der Welt*) ent- 
nehmen wir der Berg- und Huttenmdnnischen Zeitung 
folgende Zusammenstellung der Steinkohlenproduction

*) Vgl. Prometheus Bd. II, S. 319.

Englands wahrend der letzten zehn Jahre.
Production ZunahmeJahr: in t: •n % =

1881 154 184300 5.0
1882 ’ 5<> 499 977 1,5
>883 i<>3 737 327 4,6
1884 160757779 — 1,2
1885 159351 4i8 - 0,9
1886 157 518 482 — 1,1
1887 162 119 812 2,9
1888 169 936 219 2,8
1889 176 916 724 4,5
1890 r 8 ( 614 288 2,7

Durchschnitt : '164763 532 2,3

zu dem System der BlcicherCschen Drahtseilbahnen 
gegriflcn.

Eine ganz andere Lósung der Frage, welche an die 
Lartigue’sche einschienige Bahn erinnert, bringt Valley 
in Jersey City in Yorschlag. Wie aus der Abbildung 
ersichtlich, besteht diese Bahn zum iiberwiegendsten 
Thcile aus Stoffen, die an Ort und Stelle erhaltlich und 
daher wohlfeil sind. Zum Bau gehóren nur holzerne 
Stiitzen, die in den Boden eingerammt werden und 
einen Langsbalken tragen, einige Versteifungcn und end
lich eine cisernc Schiene, welcher der Langsbalken zur 
Stiitzc dient. Auf den Schienen rollcn Wagelchcn, 
ahnlich denen der Drahtseilbahnen, und diese Wagel- 
chen tragen bald, mit Iliilfe von Kctten, die fortzu- 
schaflcnden Baumstamme, bald, wenn es den Transport 
von losen Gutern gilt, einen Kasten zur Aufnahme der
selben. Vornc sitzt in einer Trage der Fiihrer, welcher 
die zur 1’ortschaffung des cigenartigen Zuges dienenden 
I hicre antreibt. Einevon dem Fiihrer zu bediencndeBremse 
wirkt auf die unterc und die Scitcnflachcn der Schiene.
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Leider giebt unsere tjuclle, der Scientific American, 
nicht an, wic man, am Bcstimmungsortc angelangt, die 
Fiihrer-Trage nach dem entgegengesetzten Ende des 
Zugcs schafftum die Ruckfahrt antreten zu kónncn. 
Wahrscheinlich wird sie cinfach abgehangt und an das 
letztc Wagelchcn des Zugcs angehangt, wclches dadurch 
zum crsten wird. * Me. [1437

* *
Kupferdruck-Schnellpressen. Bei der Reichsdruckerei 

in Berlin und wohl auch an anderen Orten arbcitet seit 
einigen Jahrcn, anscheincnd zur Zufriedenhcit, die von 
Guy erfundene Schnellprcsse fiir den Druck von Kupfer- 
und Stahlstichen, und zwar stellt sie Werthpapiere so- 
wohl, wie namentlich Banknoten her. Die Schwierig- 
keit, welche l’>ei dem Bau der Pressc zu iiberwinden 
war, besteht hauptsachlich in dem Wegwischen der auf- 
getragenen Farbę derart, dass dieselbe aus den Aachen 
Stellcn entfernt wird und nur in den durch den Grab- 
stichel hervorgerufenen Vcrtiefungen liegen bleibt. Bei 
der Handpresse besorgt dics der Drucker mit Stoffballcn 
und theilweise auch mit der Hand, ord zwar bei Druck- 
platten von kiinstlerischem Werth meist so, dass die 
flachen Stellen einen Hauch von der Farbę behalten, 
wodurch der Gegensatz zwischen den schwarzen Linien 
der Zeichnung und dem weissen Grunde gemildert wird. 
Auf derartige Feinheiten muss man freilich bei der An- 
wendung eines Mechanismus fur das Wegwischen der 
Farbę verzichten; dafur arbcitet die Guy’sche Presse be- 
deutend schneller, und sie eignet sich daher namentlich 
fiir den Druck von Werthzeichen, bei denen es ja auf 
die kiinstlerische Wirkung nicht ankommt.

Das Wegwischen der Farbę besorgen Wischtucher, 
die jedes Mai um die Breite der Plattc vorriicken, so 
dass diese stets mit einer frischen Stelle des Wisch- 
tuches in Bcriihrung kommt. Diescs bedarf naturlich 
einer haufigen Erneuerung. Neuerdings erhielt nun 
Alphons Colomb in Paris ein Patent (Nr. 57908) auf 
eine Kupferdruck-Schnellpresse, bei welcher das Wischen 
der Platte wic folgt bewirkt wird: Bei ihrer Hinfiihrung 
von den Farbwalzcn zu dcm Druckcylinder wird die 
Plattc unter drei stempelartigen Wischapparatcn weg- 
gcfiihrt, welche eine auf- und absetzende Bewegung 
haben. Jlierbci drehen sich die ersten beiden Apparate 
oder es crhalt die Platte eine drehendc Bewegung. Der 
dritte Apparat ist hingegen ohne Drehbewegung und 
nimmt die iibrig gebliebene Farbę auf. Bei der Riick- 
fiihrung der Plattc zu den Farbewalzen werden die 
Wischapparatc gehoben, wobei das uber Walzen ge- 
fiihrte Wischtuch der Apparate mittelst eines Schalt- 
werkes eine fortschreitende Bewegung erhalt. V. [1540]

BUCHERSCHAU.
J. D. Dominicus & Sóhne, Illustrirtes Handbuch 

der Sagen und Werkzeuge fiir die Hohindustrie. 
Berlin 1891. Polyt. Buchhandlung A. Scydcl. 
Preis 3 Mark.

Dics ist cinc Monographie der vcrschiedenartigcn 
zur Holzbearbeitung dienenden Sagen. Allcs, was iiber 
diese Instrumente irgendwie gesagt werden kann, ist hier 
beriicksichtigt. Fiir den Laien wird das Werk vielfach zu 
ausfiihrlich scin, demjenigen aber, der Sagen gebraucht, 
wird manch’ interessantes Kapitel in dem ausserordent- 
lich reich illustrirten Wcrke zur Belehrung und An- 
regung dienen. — Ausser den Sagen sclbst sind auch 
andere Holzwcrkzeuge, wie z. B. Raspeln, Fraiser, 

| Bohrcr, Aextc etc. in dcm Werk beriicksichtigt, wenn 
auch weit weniger ausfiihrlich, ais die Sagen selbst. 
Besonders cingehend besprochen sind die zur Instand- 
haltung von Sagen dienenden Werkzeuge und Maschincn, 
wie z. B. Sagenschranker, Zahnstanzen, Feilmaschinen, 
Schmirgelschciben etc. Die Verfasscr des Werkes sind 
die Besitzer einer grossen Sagenfabrik in Remschcid, 
sie verfolgen mit ihrer Publikation den Zwcck, den 

| zahlreichen Consumenten ihrer Artikel ein richtigcs 
Verstandniss der Behandlung derselbcn beizubringen. — 
Das Erscheinen des Werkchens in zweiter Auflage im 
kurzeń Zeitraum von einem Jahr bcweist, dass das 
Werk von den betheiligten Kreisen wohlwollend auf- 
genommen worden ist. [1574]

*
* *

August Haenlein, Civil-Ingenicur, Die Amateur- 
Photographie unter besonderer Beriicksichtigung 
der Momentaufnahmen. Frankfurt a/M. H. Bech- 
hold. Preis 1 Mark.

Das angegebenc Werkchen ist eine jener viclen kurz 
gcfassten Anleitungen zur Photographie, welche selbst 
dem Anfangcr nur fiir sehr kurze Zeit geniigen konnen. 
Es bietet kaum mehr ais die gedruckten Anleitungen, 
welche die Handler ihren Apparaten beizugeben pfiegen, 
scheint auch hauptsachlich fiir diesen Zwcck vcrfasst zu 
scin, da es sich darauf beschrankt, die Apparate einer 
ganz bestimmten Firma zu beschreiben. Eine Anleitung 
zur Photographie konnen wir nicht ernst nehmen, wenn 
in derselben, wie es hier der Fali ist, nicht cinmal die 
Zusammcnsetzung der zur Anwendung kommenden Ent- 
wickclungsbadcr und sonstigen Lósungen angegeben ist. 
Dic im Titel hervorgehobenc „besonderc Bcrucksichti- 
gung der Momentphotographie“ besteht in der Beschrei- 
bung eines einzigen, nicht einmal besonders zweck- 
massigen Apparates und einer Anwcisung zu seinem 
Gebrauch. [>575]

POST.
Herrn Pastor J. in Stegers. Sie wiinschen von uns 

die Angabc von Werken, aus denen Sie sich iiber Chemie 
untcrrichtcn konnen. Nun ist zwar allerdings dic Chemie 
eine Wissenschaft, welche eigentlich nur unter Anstellung 
von Expcrimcntcn erfolgreich studirt werden kann; diese 
aber solltcn nur unter Deitung eines geiibtcn Chcmikcrs 
unternommen werden. Immerhin aber konnen wir Ihnen 
nachstehend einige Wcrke nennen, welche Ihnen auch 
ohne dic gleichzeitigc Anstellung von Vcrsuchen einen 
gewissen Einblick in diese schóne Wissenschaft ge- 
wiihrcn werden. Es sind dics:

A. W. Hofmann, Einfiihrung in die modernę 
Chemie,

Pin ner, Gesetze der Naturerscheinungen.
Diese beiden behandeln hauptsachlich die Grund- 

lehren der allgemeinen Chemie, wahrend dic nachfolgen- 
den auch auf die Systematik eingehen und sich mit 
den Eigcnschaften der einzelnen Kórper befassen:

Roscoc-Sch orłem mer, Kurzes Lehrbuch der 
Chemie,

J. Lorscheid, Lehrbuch der Chemie (Freiburg, 
Herder’s Vcrlag).

Pinncr, Repetitorium der anorganischen Chemie 
(Berlin, Rob. Oppcnheim).

Wir zweifeln nicht, dass Sie aus dem Studiurh dieser 
Wcrke dic erhofltc Anrcgung ziehen werden.

Der Hcrausgcber. [1627]


