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Vorwort. 

Es ist eine bekannte Thatsache, dass in Amerika 
elektrische Einrichtungen nicht nul' in aIle grasseren indu
striellen Etablissements, sondern selbst in das Privat- und 
Familienhaus ihren Weg gefunden haben, sei es in diesel' 
odeI' jener Form und fiir die mannigfachsten Zwecke. 

Weniger rasch geht es in diesel' Beziehung bei uns 
vorwarts, und Derjenige, welcher mit solchen Einrichtungen 
vertraut ist, hat oft genug Gelegenheit sich dariiber zu 
wundern, dass man complicirte, mechanische Apparate u. s. w. 
welche ihren Zweck nul' unzureichend odeI' schwerfallig er
fiillen, oder sich auch als besonders kostspielig erweisen, 
in Fallen anwendet, wo durch eine ganz einfache elektrische 
V orrichtung weit besser und billiger zum Ziele gelangt wer
den kannte. Es gilt dies vornehmlich innerhalb des 
Bereiches aIler jener Einrichtuugen, welche eine 
Zeichengebung oder auch eine anderweitige Ar
beitsleistung auf grass ere Entfernungen bezwecken. 

So fand ich beispielsweise vorigen J ahres in einem 
grossen industriellen Etablissement eine arge, mit betracht
lichen Verwiistungen verbundene Ueberschwemmung vor, 
herbeigefi:ihrt durch das U eberfallswasser eines grossen Re
servoirs. In dasselbe hatte man durch mehrere Nachtstunden 
Wasser gepumpt, obwohl es bereits gefiillt war, weil del' 
dazugeharige W asserstandszeiger, welcher auf eine Distanz 
von etwa 100 Meter arbeiten muss, infolge Verschmutzung 



den Dienst vel'sagte. Aehnliche VOl'falle kamen dort, laut 
Mittheilung des Directors, trotz sorgsamer Beaufsichtigung 
des Schwimmers after VOl', sind jedoch in jtingster Zeit d. h. 
seitdem die mechanische V orriehtung durch eine elektrische 
ersetzt worden ist, nicht mehr vorgekommen, obwohl die 
Funktion des elektrischen W asserstands-Anzeigers mit del' 
kalten Jahreszeit begann, also gerade in jener Periode, in 
welche fruher die meisten Storungen fieleu. 

Mil' wurde das hier erzahlte Vorkommniss Veranlassung 
im deutschen polytechnischen Verein in Prag einige del' in 
del' Praxis Vel'wendung findenden, elektrischen Wasserstands
Anzeiger zu bespreehen und ihre Verbreitung zu beftil'
worten. Auf vielseitige Aufforderungen tibergebe ich den 
Vortrag - entspreehend erweitert und erganzt - del' 
Oeffentlichkeit. Es geschieht dies selbstredend nul' in dE:r 
Absicht, solchen Technikern und Indnstriellen, die in del' 
Lage sind, von den mehrerwahnten Einrichtungen etwa mit 
Vortheil Gebrauch zu machen, welchen abel' die Anwendung 
del' Elektricitat in Anbetracht ihrer Specialitat weniger ge
gelaufig ist, an die Hand zu gehen. 

Es mage desshalb gestattet sein, del' naheren Be
sprechung einzelner A pparatsysteme und Beispiele eine 
Erinnerung vorauszuschicken, tiber die Prinzipien von elek
trischen Anlagen ftir Zeichengebung tiberbaupt. Diese 
Erinnerul1g wird zwar manchem Leser gegeniiber iiberfliissig, 
fiir manchen jedoch, und zwar grade ftir jene, deren Ver
trauen del' Sache erst gewonnen werden soIl, immerhin 
seinen Werth haben, und es sei schliesslich nochmals her
vorgehoben, dass vorliegendes Sehriftchen fur Techniker aIler 
Farbell, Fabriksleiter, Industrielle u. s. w. bestimmt ist. 

Prag, im December 1880. 



I. 

Zweck und Aufgabe der elektrischen 
W asserstands-Anzeiger. 

1. In allen industriellen Etablissements, Fabriken und bei 
allen Verkehrsanstalten, insbesondere aber wo stabile, mobile 
oder lokomobile Dampfmaschinen bentitzt werden, spielt die 
Wasserversorgung eine hochwichtige Rolle. In den seltensten 
Fallen wird der Bedarf an Wasser durch direktes Zustromen ge
deckt werden, sondel'll in der Regel sind eigene Reservoirs auf
gesteIlt, in welchen die Wasservorrathe, sei es durch natiirlichen 
Zufiuss, sei es durch Pump- oder Druckwerke gesammelt werden. 
In diesen Fallen ist es stets ein Erfordel'lliss tiber den Stand des 
Wasservon'athes im Klaren zu Rein. 

Rochst selten gestatten es die Verhaltnisse, die Wasser
Forderungsmaschine unmittelbar zunachst des Wasserreservoirs 
aufzustellen, so dass sich der Maschinenwader jederzeit durch 
den Augenschein oder durch einfache Schwimmer Rechenschaft 
tiber den Wasserstand zu verschaffen in der Lage ist. 

Viel htiufiger ergiebt sich del' Fall, daRB das Maschinenhaus, 
oder sagen wir jene Stelle, an welcher die Wasserstande zu wissen 
notig sind und die diesfallige Kontrole zu tiben ist, vom Reservoir 
nennenswerth, ja betrachtlich entfel'nt steht, wo es dann seine 
Schwierigkeiten hat, dem Maschineumeister, odeI' jenem Organe, 
welchem die fragliche Kontrole obliegt, durch mechanische Mittel 
den Stand des W Rssers anzuzeigen, den er wissen muss, um 
darnach die Leistung seine.r Maschine, heziehungsweise die Zufltisse 
tiberhaupt, zu reguliren. 

Kohlfiirst, Wassersfands-Anzeiger. 1 
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Ebenso lebhaft, ja noch lebhafter wird das Bediirfniss eines 
strikten Nachweises an entfernter Stelle iiber den Wasserstand 
bei Schleusen, Wasserwerken aller Art, an Fliissen zul' Zeit des 
Eisstosses u. s. w. empfunden. 

In del' That hat man die Wichtigkeit und Tragweite elek
tl'ischer Wasserstands-Anzeigel' fiir diese Zwecke schon friihzeitig 
eJ:kannt. Denn bereits 1855 construirie Du Moncell) auf An
l'egung des Herrn Lepeinter, damaligen Wasserbau-Ingenieur in 
Caen einen solchen Apparat 2), aHem Anscheine nach, den ersten 
diesel' Art. 

1m Jahre 1866 haben Siemens & Halske 3) einen Wasser
stands zeiger fiir die Wasserwerke del' Spree ausgeffihrt, bei 
welchem die feuchte BaUerie eliminirt war (vergl. Punkt 33); im 
Oktober 1869 demonstrirte Dr. G. Hasler der bernischen, natur
forschenden Versammlung einen elektrischen Wassel'standszeiger, 
der damals zur Verbindung des Wasserreservoirs auf dem Koniz
berge mit der Wasser-Anstalt in Bern aufgestellt war (vergl. 
Punkt 28); 1876 wurde eine wichtige Einrichtung dieser Art von 
Hardy fiber Auf trag des Departements-Ingenieurs JoHois bei den 
Wasserwerken von Saint-Etienne getroffen4); gleich das Jahr darauf 

1) Vergl. 1e Technologiste 1880 Nr. 131 Seite 315 if. 
2) Dieser Apparat (verglch. Du Moncel Expose II. Aufiage Band IV 

Seite 527, Band V Seite 157) gleicht einem Zeigertelegraphen, verbunden 
mit synchl'onen Uhl'werke und einer Registrirvorrichtung. Die Anord
nung ist complicil't, ja complicirter als es der hier ins Auge gefasste 
Zweck erfordert und unterblieb desshalb im Nachstehenden eine weitere 
Beschreibung. 

3) Vel'gl. Dub, Die Anwend. des Elektromagnetismus 2. Aufi. S.782. 
4) Die Stadt Saint Etienne wird vermittels einer Kanalisation, durch 

welche sehr entfernte Quellen aufgefangen und in ein sehr grosses Bassin 
geleitet werden, mit Wasser versorgt. Die Wand des in einer Thal
schlucht liegenden Bassins ist an der Schleusenseite 50 Meter hoch und 
das l\Iauerwerk der Bassins 45 m stark. Um eine gute Vertheilung des 
Wassel's zu ermoglichen, wird es von hier in ein gewolbtes. unterirdisches 
Reservoir geleitet, das von der Stadt ungefahr 2800 m entfernt und 
ca. 100 m. hohe1' als diese liegt. Damit an del' Schleuse des gross en 
Bassins die entsprechende Regulirung vorgenommen werden kann, ist es 
notwendig beim Reservoir und Bassin wechselweise den jeweiligen Wasse1'
stand zu wissen. 
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votirte del' Generalrath von Aveyron die nothigen Fonds zur 
Errichtung eines ganzen Systemes solcher Wasserstandsanzeiger 
langst des Stromes Lot; u. s. w. 

~<\'uch die Eisenbahnen beniitzen in ihren Wasserstationen 
wohl schon seit 10-15 Jahren elektrische Wasserstandszeiger. 

Abel' diese Einfiihrungen stehen noch immer in gar keinem 
Verhaltnisse zu dem Bedfirfnisse, a bgesehen von anderweitigen 
und sich empfehlenden Anwendungen, die doch so mannigfach 
sind, dass sie gar nie erschOpfend angefuhrt werden konnen. 
Immel' abel' handelt es sich darum, dass del' Stand des Wassers 
in irgend einem Raume, nach einer entfernten Stelle durch 
Signale momentan bekannt gegeben werde. 

Die elektrischen Einrichtungen, die wir, als zur Leistung 
dieses Dienstes besonders geeignet, nachstehend betrachten wollen, 
lassen sich ubrigens auch noch einem weit grosseren Felde, als 
dem der blossen "Wasserstandsanzeiger" anpassen; es m u s s 
nicht gerade Wasser sein, dessen Steigen und Fallen 
angezeigt werden 8011; es kann sich ebensogut urn eine 
beliebige Flussigkeit, urn eine Gasometer-Glocke, eine 
Forderschale, dem Fahrzeuge eines Bremsberges, den 
Diffusionsapparat einer Zuckerfabrik, u. s. w. u. s. w. 
bandeln. Fast immer wit"d sich die elektrische Zeichengebung 
ohne besondere Schwierigkeiten ausfiihrbar erweisen und eines 
del' vorgefuhrten Beispiele durch eine gross ere oder geringere Mo
dification dem Palle anpassen lassen. 

So bald die Entfernung del' Stelle, von welcher die 
Zeichen ausgehen sollen, von jenel', an welcher diese 
empfangen werden sollen, eine nennenswerthe ist, oder 
del' erstbezeichnete Punkt von dem zweitgedachten 
durch koupirtes Terrain oder Zwischenobjekte geschie
den ist, so dass sich selbst bei gering en Entfernungen 
mechanische Anlagen schwierig gestalten, verdient 
stets die elektrische Einrichtung den Vorzug. 

2. Die Aufgabe einer solchen Vorrichtung, oder vielmebr die 
Leistungen, welche man von ihr fordert, werden nicbt immer die 
gleichen sein. Es kann 

1) etwa bIos die Nachricht fiher den erreichten hochsten 
WasRerstand (allgemein ausgedruckt: das Maximum des, 

1* 
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vom zu kontrolirenden 0 bj ekte zuruckzulegenden W eges) 
oder bIos uber den niedrigsten Wasserstand (das Minimum 
des vom zu kontrolirenden Objekte zUl'uckzulegenden Weges) 
gewunscht werden, oder 

2) as solI das Maximum und Minimum signalisirt werden; 
oder es erscheint geboten, dass 

3) das Maximum und Minimum, ausserdem aber auch ge
wisse Zwischen-Abschnitte gekennzeichnet werden; es kann 
ferner wunsch ens werth sein, dass 

4) del' jeweilige Wassel'stand, auf geringe, gleichbleibende 
Differenzen genau zur Darstellung gelange, und vielleicht 
noch ausserdem das erreichte Maximum oder Minimum 
durch besondere Zeichen (Alarmsignale) hervorgehoben 
werde; endlich kann auch das Bedurfniss vorliegen, dass 

5) der jeweilige Wasserstand durch bleibende Aufschreibung 
unter Angabe der Zeit registrirt werde. 

Fur alle diese Anforderungen finden sich in den spater an:
gefuhrten Beispielen Losungen. 

II. 

Prinzi p elektrischer Signalanlagen. 
3. Es giebt bekanntlich Korper, welche die Elektricitat gut 

leiten z. B. Metalle, Kohle, Salzlosungen und Sauren u. s. w. 
Dann wieder solche, die sogenannten Nichtleiter (Isolatoren), wozu 
die Harze, Porcellan, Glas, Seide, Kautschuk, Guttapercha, Elfen
hein, Wachs, trockenes Holz u. s. w. zahlen, welche diese Eigen
schaft nicht besitzen. 

Denkt man sich nun einen guten Leiter, beispielsweise Metall
draht, von dem Orte, wo ein Zeichen gegeben, bis zu jenern, wo 
es empfangen werden solI, gezogen, so dass der Draht wieder zu 
seinem Ausgangspunkte zuruckkehrt, also eine in sich geschlossene 
Linie bildet und auf seinem ganzen Wege von lauter Nichtleitern 
umge ben ist, ferner, dass in diesen Schliessungskreis entweder 
dauernd oder zeitweilig eine galvanische Batterie oder sonstige 
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Elektricitatsquelle eingeschaltet werden kann, und dass an dem 
Orte, wo das Zeichen hervorzubringen ist, sich ein Apparat 
befindet, der es ermoglicht, die Ein- oder Ausschaltung der 
Elektricitatsquelle oder iiberhaupt eine Aenderung des Zustandes 
des Schliessungskreises willkiirlich zu bewerkstelligen, wahrend 
sich am Empfangsorte eine zweite Vorl'ichtung befindet, welche die 
durch den vorerwahnten Apparat verursachtenAenderungen irgend
wie wahrnehmbar macht, so sind hiermit die Bedingungen fUr 
eine Signalgebung mittels Elektricitat erflillt. 

Ein unbedingtes Erforderniss fiir jede, wie immer geartete 
elektrische Signalanlage ist sonach a) die Leitung, b) die 
Elektricitatsquelle, c) die Vorrichtung, mit welcher das 
Zeichen hervorgerufen Wl'rd, del' Zeichengeber und d) jene, 
welche die Thatigkeit des Zeichengebers sinnlich wahrnehmbar 
macht, del' Empfanger. 

a) Die Leitung. 
4. Die wichtigsten Bedingungen fiir 

eine Telegraphenleitung sind: gute 
Leitungsf1ihigkeit, Kontinuitat und Iso
lirung. Den beiden ersten Erfordel'
nissen nach miisste also eine Tele
graphenleitung aus einer isolirten 
Metall-Drahtleitung bestehen, die von 
dem Ausgangspunkte bis zum End
punkte und yom Endpunkte wieder 
zuriick ZUlli Anfangspunkte gezogen ist. 
Seit der Entdeckung der Erdleitung 
jedoch wird filr lange Leitungen kein 
eigener Riickleitungsdraht gezogen, 
sondern statt eines solchen die Erde 
verwendet. Man lasst namlich die 
Enden der einen Drahtleitung unter 
die Erde auslaufen, und zwal', ent
weder an grosse Kupfer- oder Zink
platten genietet, in Gruben, womoglich 
unter dem Niveau des Grundwassers, 
vergraben, oder an Eisenbahnschienen, 

Fig. 1. 
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Eisenrohren etc. befestigt, welche in den Boden eingetrieben sind. 
Als vorzugliche Erdleitungen l{onnen die Metallrohren der Gas
und Wasserleitungen verwendet werden. Eine Erdleitung ist nur 
dann gut, wenn die Enden der Luftleitung, also die Erdplatten 
oder Erdschienen etc. in eine permanent feuehte Erdsehieht zu 
liegen kommen. 

Fur im Freien angebrachte Leitungen wurde ursprunglich 
Kupferdraht angewendet; aus okonomisehen Grunden sowobl, als 

Fig. 2. 
aueh deshalb, weil das Eisen 
eine grossel'e E'estigkeit und 

~:;lil;mlmlmsJ~ geringere Dehnbarkeit be
sitzt, also weniger Stutz-
punkte bedarf, hat man seit 
litngerem schon von der An
wendung anderer Metalle, 
ausser Eisen und Stahl Ab
stand genommen. Derzeit 
wendet man 3-5 mm• (in Ost
indien und Bengalen sogar 
8 mm.) dicken Eisendraht, ab 

und zu auch Stahldraht an. Die laufende Leitung ist aus 
kontinuirlich verbundenen Drahten (sog. Drahtadem) hergestellt. 

Fig. 3. 
Die Enden je 
zweier zusammen
stossender Adem 
miissen selbstver
standlich so vel'
bun den sein, dass 
sie nicht nur ent
sprechend fest an 
einander halt en, 
sondem aueh soli
den metallisehen 
Kontakt haben, 
weshalb es zweek
dienlich ist die 

Bundstelle durch Verlothen oder durch Ueberziehen mit Blei odeI' 
Guttapercha VOl' del' Oxydation zu schutzen. 
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Die in del' Luft ausgespannte Drahtleitung muss selbstver
st1i.ndlich in gewissen Abstanden unterstiitzt oder aufgehtingt sein; 
hiefill' stehen hOlzerne, eiserne oder steinerne Saulen odeI' an 
Gebauden guss- und srhmiedeiserne Trager del' mannigfachsten 
Construction in Anwendung. 

Die Sttitzpunkte (Tele
graphenstangen) sind zumeist 
ca. 30 bis 60 m von einander 
entfernt. Diese Entfernung ist 
nahel' bedingt durch die Anzahl 
und Schwere del' aufgehangten 
Drahtleitungen, durch die Starke 
del' verwendeten Telegraphen
stangen und durch den Krfim
mungsradius del' Linientrage, 
endlich durch die Grosse und 
Form del' Baulichkeiten, welche 
etwa zur Anbl'ingung del' Lei
tung zu benutzen sind. Die 
aufgehtingte Dl'ahtleitung darf 
nie unmittelbar mit den Stfitzen 
in Berfihrung kommen, weil 

Fig. 4. 

sonst durch die Stfitzen, auch wenn sie nicht von Eisen, sondern 
von Holz odeI' von Stein sind, Nebenschliessungen entstehen, indem 
sie bei feuchtem Wetter dem Strome das Abgehen zur Erde 
ermoglichen. 

An den Stfitzpunkten also sind solche Stofl'e (Isolatol'en) 
zwischen Trager und Draht zu bringen, welche letzteren \'011-

standig isoliren. Diese 
Isolatoren werden aus 
Porceilan, Glas, Gutta
percha u. s. w. her
gestellt und haben die 
mannigfachste Gestalt; 
ffir aIle gilt jedoch die 

Fig. 5. 

Grundbedingung, dass ihre Form das Abrinnen del' feuchten 
Niederschlage bestens erleichtere. Fast immer sind die Isolatoren 
glockenformig (Fig. 1 bis 4); sie werden auf eisernen Tragern, 
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welche wieder an den Stangen angeschraubt oder in Mauerwerk 
eingemauert sind, aufgegypst odeI' mittelst firnissgetranktem 
Werg aufgekittet und aufgeschrau bt etc. Die Befestigung des 
Drahtes am Isolator geschieht, indem jener entweder urn den Hals 
des Isolators gewunden, oder nul' urn den Hals gelegt (Fig. 5) odeI' 
auf den Kopf aufgelegt (Fig. 6) und mit einem zahen Bindedraht, wie 
dies die Figuren 5 und 6 ersichtlich machen, festgebunden wird. 

Fig. 6. 

Bei Uebersetzungen solcher Stellen, wo die Unterstiitzungen 
del' Leitung nur in besonders grosser Entfernung von einander 
angebracht werden, ebenso an Gebauden oder an den Vereinigungs
stell en einer grosseren Anzahl von Leitungen kommt mit V 01'

teil Stahldraht zur Anwendung. 
5. W 0 die Leitungen von Aussen in das Innere eines Ge

haudes durch die Mauer geftlhrt wird, kann man blanke Drahte 
nicht beniitzen, sondern hier, sowie bei den in Gehauden l1i.ngs 
den Wanden gezogenen und von und zu den Apparaten fiihren., 
den Leitungen wendet man mit Guttapercha, Kautschuk oder 
anderen gut isolirenden Stoffen iiberzogene Kupferdrahte an. Bei 
dem Uebergange del' Leitungen von Aussen in das Innere del' 
Gebaude empfiehlt es sich, den an die blanke Eisen-Drahtleitung 
L (Fig. 7) gelotheten, mit Kautschuk odeI' Gummi iiberzogenen 
Kupfer-Draht nicht einfach durch ein Loch del' Mauer W, son
dern durch ein eingemauertel:! Robr t aus Ebonit, Glas odeI' 
Porcellan u. dgl., das sich, um dem Regen keinen Eingang zu ge
.statten, trichterfdrmig nach abwarts erweiterl, einzuftlhren. In 
feuchten Raumen wird stets sog. Guttaperchadraht anderen Sorten 
isolirter Drahte vorzuziehen sein, wahrend an trockenen Orten 
auch sog. Wachsdl'abt, ein mit Wolle umsponnener und dann in 
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Paraffin eingelassener, schliesslich gewachster Kupferdraht gut 
benutzt werden kann. Es unterliegt bekanntlich keiner Schwierig
keit, wenn notig, die Leitungen unterirdisch zu legen; sie werden 
dann eben nur 
um so sorgfal
tiger isolirt und 
je nach dem 
Grade, als sie 
emer Gefahr-
dung ausgesetzt 
sind, durch 
starkere oder 

schwachere, 
ubergewundene 
Eisen - oder 
Stahldrahte ge
schutzt sein 
muss en. Solche 
Kabel erzeugen 
in den mannig

Fig· 7. 

L 

fachsten, allen erdenkliehen Verhaltnissen angepassten Starken und 
Anordnungen in Deutschland die Firmen Siemens & Halske in Berlin 
und Felten & Guilleaume in KOln, wahrend der 80genannte Kaut
schuk-, Gummi (Houpper)- und Wachsdraht so ziemlich bei jedeffi 
Telegrapbenmechaniker vorr1itig ist und bezogen werden kann. 

b) Die Elektricitiitsquellen. 
6. Bei der Wichtigkeit, welche die Elektricitatsquelle fur den 

Betrieb einer elektrischen Signalanlage besitzt, wird es jederzeit 
eine Hauptaufgabe sein, eine moglichst entsprechende zu wahlen 
und fUr deren vorzugliche Erhaltung Sorge zu tragen. 

Unter den feuchten Batterien verdient jene den Vorzug, 
welche bei langer Dauer kraftige und moglichst constante Strome 
zu erzeugen vermag, gleichzeitig billig anzuschafi"en und zu er
halten ist und dabei del' moglichst geringen Pflege bedalf. Wenn 
das System langandauernde Stromschlusse bedingt, werden nur 
solche Batterien anwenubar sein, welche sich durch besondere 
Konstanz auszeichnen; in Leitungen hingegen, wo nul' momentane 
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Schliessungen vorkommen, sind selbstverstandlich Elemente vor
zuziehen, welche einen enel'giscberen Strom liefern, wenn sie aucb 
nicht vollkommen konstant sind, da ihnen die Intervalk zwiscben 
den Stromschlussen Zeit zur Erbolung bieten. 

Unter den konstanten Elementen, welche fur Signalanlagen, 
wie sie die vorliegende Scbrift in Betracbt ziebt, am baufigsten 
und zweckdienlicbsten verwendet werden, waren das Pappelement 
von Siemens & Halske und das Meidinger'scbe Ballonelement, 
endlich auch das Leclancbe'sche besonders anzufubren. 

7. Siemens & Halske's Pappelement Fig. 8 bestebt 
Fig. 8. 

aus einem cylindriscben Glasgefasse, auf dessen Boden eine 
glockenformige Thonzelle stebt, in deren Hals eine Glasrobre 
eingesetzt ist. Ebe die Tbonzelle in das Standglas gebracht 
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wird, wil'd del' K u pferpol eingesetzt, bestehend a us einer radial 
aufgesehnittenen und wie ein Windrad aufgebogenen Kupferbleeh
scheibe, an die ein mit Kautsehuk ubel'zogener, dUl'eh die Glas-
1'ohre aufwarts gehender, als Polanschluss dienender Kupferdraht 
angenietet ist. Rings urn die Thonzelle und noeh ein Stuck 
hOher urn die Glasrohre kommt Papiermasse (Papierstoff), d~e 

vorher mit einem Viertel ihres Gewiehtes englischer Sehwefelsaure 
Ubergossen, dann gut durchgeknetet und wieder ausgewaschen 
und ausgepresst wurde. Die sehichtenweise ins Glas zu bringende 
Papiermasse wird noeh reeht fest eingedl'uekt und zu oberst 
durch einen Ring von Filz oder wollen em Zeug bedeckt. Darauf 
ruht das ringformige Zink, an dem ein aufwarts gehender Stiel 
angegossen ist, der eine Klemme tragt und als Polanschluss dient. 
Dureh das Glasrohr werden nun Kupfervihiolkrystalle in das 
Innere der Thonzelle gebraeht und dann wird Wasser einge
schuttet; in den Raum des Glases, wo sieh das Zink befindet, 
kommt dagegen mit Schwefelsaure angesauertes 'Vasser, odel' 
eille leiehte Losung von Kochsalz oder Bittersalz. Dieses Element 
halt mehrere MOllate ungeschwacht an, doeh muss von Zeit zu 
Zeit Kupfervitriol dureh die Glasrohre llaehgefiillt werden. Die 
Intervalle des Naehfiillens hangen ab von del' Inanspruehnahme 
del' Batterie und ergeben sich aus del' El'fahrung. 

8. Beim Ballon-
element Fig. 9 ist 
am Boden des Battel'ie
glases ein zweites 
kleines Glas einge
setzt, in welehem sieh 
ein eylindriseh zusam
mengedl'ehtes Kupfel'
bleeh befindet, an dem 
wieder ein mit Kaut
schuk uberzogener 
Kupferdraht, del' Pol
ansehluss k, angenietet 
ist. Der Zinkpol, ein 
gewalzter oder ge
gossener Ring, be-

Fig. 9. 
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findet sich im oberen Teile des Batterieglases und ruht auf 
dem durch die Verengung des Glases -entstandenen Wulst. Die 
weiter dazu gehorige, ballonformige Flasche ist so geblasen, dass 
sie eine, del' Weite des Batterieglases entsprechende Einkerbung 
hat, vermoge welcher sie unverruckbar am Glasrande aufsitzt und 
so gleichsam als Deckel, beziehungsweise Verschluss des Ele
mentes dient; ausserdem sind zwei Einkerbungen da, welche die 
Polanschlusse k und z durchlassen. Zum Gebrauche wird die 
Ballonflasche mit Kupfervitriol-Krystallen und Wasser angefullt 
und dann mit einem Korkstopsel, durch welchen ein Glasrohrchen 
oder ein Federkiel durchgesteckt ist, verschlossen. Das Standglas 
wird hingegen bis zur entsprechenden Hohe mit Bittersalzlosung 
gefiillt, sodann erst die gefiillte Ballonflasche, mit dem Halse nach 
unten, eingesetzt. Die Kupfervitriollosung geht durch das Glas
rohrchen oder den Federkiel in das kleine Gefass des Kupferpoles. 
Die ziemlich voluminose Ballonflasche bildet ein Reservoir fur die 
Kupfervitriollosung, wodurch das lastige N achfiillen uberflussig 
gemacht wird. Auch diese Elemente dauem bei nicht alzugrosser 
Inanspruchnahrue 3 - 4 Monate. Bis die Flussigkeit in del' Ballon
flasche weisslich wird, muss das Element auseinandergenommen, 
del' Zinkcylinder gut gereinigt, del' Kupferpol vom angesetzten 
Niederschlag befreit und dann das Element wieder wie oben ge
fiint werden. 1st das Zink schon zu sehr verzehrt, muss es na
turlich durch einen neuen Ring ersetzt werden. 

9. Beim Leclanche'schen El~ment (Fig. 10) ist in das 
Batterieglas ein Thoncylinder eingesetzt, in welchem sich eine 
mit einer Bleikappe K und Klemme e versehene Kohlenplatte c 
befindet, die ringsum mit einem Gemenge von kleinen Stuck
chen Coakes und Braunstein umgeben wird. 1m ausseren 
Raume des GlaRes befindet sich in concentrirter Salmiaklosung 
ein Zinkstab a. Diese Elemente sind zwar nicht so constant, wie 
die fruher geschilderlen, nichtsdestoweniger fur Signalvorrich
tungen, welche mit Arbeitsstrom betrieben werden, hOchst brauch
bar, da sie einen ziemlich energischen Strom liefern und monate
lang, ja selbst Jahrelang (z. B. bei Haustelegraphen) thiitig bleiben, 
ohne eine weitere Pflege zu bedurfen, als zeitweiliges Nachfullen 
mit Salmiak und Wasser. 

10. Noch zu erwahnen ware das s. g. Permanenz-Ele-
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ment yom Meehaniker Markus in Wien, ein Zink-Kohlen-Element 
von bisher noeh geheim gehaltener Zusammensetzung, das nun allen 
iibrigen constanten 
Elementen insofern 
den Rang a bge
winnen zu wollen 
scheint, als es keiner 
wie immer gearte
ten Pflege bedarf, 
vollstandig ver
sehlossen ist, so 
dass jede Ver
schmutzung abge
halten bleibt, ja 
selbst beim Um
werfen niehts ver
sehiittet werden 
kann, und bei nicht 
zu starker Inan
spruchnahme, wie 
z. B. bei Hotel
telegraphen 3 - 4 
Jahre unverandert 
wirksam bleiben 
solI. 

( 

Fig. 10. 

11. Del' Siemens'sche Cylinder-Induktor, welcher in 
vielen Fallen auch fiir den Betrieb von Signalanlagen sich eignet, 
ja VOl' der feuchten Batterie unter Um
standen sogar den V orzug verdient, besteht 
aus einem Eiseneylinder, del' seitlieh mit 
zwei einander gegeniiberstehenden Ein
sehnitten versehen ist, wodurch das Eisen 
den in Fig. 11 dargestellten Querschnitt c d 
bekommt. Auch oben und unten erhalt del' 
Eisencylinder queriiber den gleichtiefen Ein
schnitt, so dass seiner ganzen Lange nach 

Fig. 11. 

ring sum eine Nuth entsteht. Diese Nuth a b ist mit einem seiden
umsponnenen Kupferdl'ahte umwunden und damit ganz ausgefiillt 
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An den Enden sind, wie Fig. 12 im Lttngenquerschnitte zeigt, 
Messinghulsen aufgesteckt, welche Zapfen tragen, die Dl'ehaxen 
bilden. Auf einem diesel' Zapfen sitzt uberdem ein Getriebe, 

Fig. 12. am andel'll dagegen ein Metallring x, welcher aber 
von dem Zapfen selbst durch eine Zwischenlage 
von Hartgummi isolirt ist. Das eine Ende des U ill
windungsdrahtes ist an x, das zweite y an die Axe 
angeschlossen. Zum Schutze des Umwindungsdrahtes 
sind die Lttngsnuthen von dunn em lVlessingblech, 
das der ]'orm des Cylinders entsprechend gebogen ist 
und von den Metallhiilsen festgehalten wird, umgeben. 

Der auf diese Weise zusammenge5tellte Cylinder 
dreht sich (Fig. 13) zwischen den Polen einer An

zahl von Mag-
nethufeisen. 

Die Lamellen 
diesel' Stahl
magnete ha ben 
einen kreisseg
mentformigen 

Aussehnitt, da
mit der Induk-

torey linder 
Platz findet 
und demselben 
die Pole l'echt 
nahe geruckt 
selen. 

Der fur die 
ganze magne
tische Battel'ie 

Fig. 13. 
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als gemeinscbaftlicber Anker dienende Cylinder ist mit den ange
bracbten Axen in das Apparatgestell entsprecbend eingelagert und 
in das Getriebe greift ein Zabnrad ein, auf dessen Axe eine Hand
kurbel sitzt. Wird diese Kurbel gedreht, so macbt del' Cylinderanker 
rasche Umdrehungen; bei jeder halben Umdrehung andert er seine 
Polaritat und erzeugt sich sonach in dem Umwindungsdrahte ein 
Inductionsstrom, del' durch die Vermittlung zweier Kontakt
federn, bei welch en die Leitung anschliesst und von welchen eine 
an ~er Axe y (Fig. 12), die andere auf dell1 Metallringe iIJ schleift, 
in die Leitung gelangt. 

Die auf diese Art gewonnenen Strome sind Wecbselstrome, 
namlich aufeinanderfolgend von ungleicher Richtung; sollen sie 
gleich gerichtet werden, so wird die V orrichtung mit den Schleif
fedel'll als Commutator angeordnet. 

c) Die Zeichengeber (Sender). 
12. Del' Zeichengeber hat die AufgabE', jeneAenderungen 

des elektrischen Zustandes im Schliessungskreise, welche notig 
sind, um den EmpfHnger thatig zu machen, leicbt, bequem 
und l'ichtig bewerkstelligen zu lassen. 

Diese Aenderungen scheiden sich in zwei Hauptgruppen: 
Entweder ist in dem Schliessungskl'eise, wahrend kein Zeichen 
gegeben werden soll, Strom vorhanden, odel' kein Strom 
vorhanden. 

1m erstel'en FaIle wird zur Hervorbringung eines Zeichens 
del' normal vorhandene Strom (Ruhestrom) unterbrochen, ver
mehrt, vermindel't oder umgekehrt werden miissen, im 7.weiten 
wird dagegen in den S(;hlie~sungskreis erst Strom (Arbeitsstl'om) 
zu bringen sein, sei es solchel' iiberhaupt oder von bestimruter 
Richtung, odel' von abwechselnder Richtung. 

13. Handelt es sich einfach darum, dass der vol'handene 
Ruhestrom weggebracht werde, so 
braucht der Zeichengeber nur die Linie 
zu trennen, wie die in Fig. 14 dal'- l' 

iiI 
gestellte V orrichtung es zulasst. Auf (@ 

trockenes Holz aufgeschl'aubt sind das 
Metallstiick r und die Feder q. Bei 

Fig. 14. 

r ist der kommende Leitungsdl'aht d, bei q del' weitergehende 
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Leitungsdraht e mittelst einer Klemmschraube angeschlossen. 
Der Ruhestrorn findet also, da sich n und r berlihren, von d 

liber r, n, q zu e unbehindert seinen Weg. Drlickt man aber den 
durcb einen Stiel mit q verbundellen Holz-, Elfenbein- oder Horn
Knopf m nieder, so wird zwischen n und r die metalliscbe Be
rlibrung, der Kontakt, geHist, der Strom bart in Folge dieser 
Untel'brechung des Sebliessungskreises auf, und die zur Hervor
rufung des Zeicbens gestellte Bedingung ist erflillt. SolI dagegen 

der Stromkreis durch den Sender' erst 
Fig. 15. bergestellt werden, so wlirde diesel' 
FiSt. 1r, . F 5 d ,,.. etwa die in ig. 1 argestellte 

~. Form baben konnen, wo bei a und 
. J1 p m die Leitung anscbIiesst und die 
~ .~ Kontakte b und c vermoge del' Fe-
derung von q sicb nicht bel'lihren, sondern erst in Verbindung 
Kommen, wenn del' Knopf m niedergedrlickt wird. 

14. Eine haufig verwendete Sender-Form zeigt Fig. 16. Auf 
dem Fussbrette A sind das metallene Lagergestelle D, in welchem 
del' Metallhebel b b1 mit seiner Axe B lagert, ferner die mit den 
Platinkontakten c und a versehenen Messinglamellen V und N 

Fig. 16. 

festgescbraubt. Eine im Armende b bei fund mit dem zweiten 
Ende im Fussbrette befestigte kr1tftige Spiralfeder zieht b stets 
nacb abwal'ts, so dass bei del' Ruhelage die oben mit einer Kontra
mutter und unten mit einer Platinspitze versebene Scbraube S auf 
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c gepresst wird. Durcb Vermittlung von D, B, b, S, c, N ist also 
bei del' Rubelage ein metallischer Weg zwischen den Klemm
schrauben d und n vorhanden, der jedoch aufhort; sobald man 
den Knopf 9 niederdruckt, dagegen kommt dadurch b1 mit a in 
Kontakt und es ist nun von d zur Klemme v die leitende Ver
bindung hergestellt. 

SolI diesel' Sender fur Ruhestrom dienen wie Fig. 14. so wird 
die Leitung bei d und n anzuschliessen sein; v bleibt leer. Ware 
Fig. 15 zu ersetzen, so kame die Leitung zu d und v, wabrend 
jetzt n leer bliebe. 

Das sind jene einfacben FaIle, welche mit Rucksicbt auf das 
Spatere in Betracht zu ziehen waren und ware etwa nur noch 
hervorzubeben, dass es selbstredend keiner Schwierigkeit unter
liegt, die Thatigmachung des Zeichengebers statt mit del' Hand 
mittelst einer anderweitigen mechanischen Kraft zu vollziehen. 

Wenn es sich darum handelt, uber die Bewegung, beziehungs
weise den zuruckgelegten Weg einer Masse elektrische Signale zu 
erbalten, wird es also geboten sein, dass dieseBewegung unter Einem 
zweckdienlich das Arbeiten des Senders (automatiscb) bewirkt. 

d) Die Zeichenempfiinger. 
15. Wahrend der Ge ber (Sender) das Zeicben hervorzurufen 

bat, ist es die Aufgabe des Empfangers, es den Sinnen wahr
nehmbar zu machen; wabrend, wie gezeigt wurde, der Geber 
durch irgend eine aussere Kraft in Thatigkeit versetzt wird, hat 
am Empfanger die Elektricitat selbst eine Leistung zu vollziehen, 
zum Zwecke einer ausseren Wirkung. Die Eigenschaften der 
Elektricitat, welche solche Wirkungen ermoglichen, sind naeh
stebende: 

a) Beirn Trennen und Schliessen der Scbliessungskette einer 
kraftigen Elektricitlitsquelle entsteht ein Funke. 

b) rrheile des menschlichen Korpers in die Schliessungskette 
ge bracht, erleiden M uskelkontraktionen. 

c) Viele Stoffe werden durch den elektriscben Strom in einer 
sinnlicb leicbt wabrnebmbaren Weise ebemisch verandert. 

d) Eine Magnetnadel wird, wenn man in der Nabe derselben 
einen elektrischen Strom voruberleitet, aus ibrer normalen 
Lage abgelenkt und zwar urn so starker, je kraftiger del' 

Kohlfiirst, Wa.serstands-Anzeiger. 2 
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Strom ist und je Bfter e1' VOl' der Nadel vorbeigeht. 
Von der Richtung des Stromes ist auch die Richtung der 
Nadelablenkung abhangig. 

e) Ein Stuck weiches Eisen, um welches ein Strom in einer 
spiralformig umgewickelten, mit einer isolirenden Hulle 
umgebenen Drahtleitung (Multiplikation) geleitet wird, 
wird zum temporaren Magnet (Elektromagnet); die Pole 
des Elektromagneten andern sich mit der Richtung des 
magnetisirenden Stromes. 

f) Wird. ein Magnetstab mit einer Multiplikation umgeben, 
tiber welche ein Strom geht, so kann del' Magnetismus 
des Stabes hierdurch entweder versHirkt oder auch ge
schwacht, ja bis zum ganzlichen Verschwinden paralysirt, 
oder endlich umgekehrt werden, je nach der Richtung und 
Starke des einwirkenden Stromes. 

g) Eine von elektrischem Strome durchflossene Drahtspirale 
ubt auf einen in der Axe der Spirale hangenden Stab 
eine Anziehung aus; u. s. w. 

Von diesen Erscheinungen haben sammtliche fttr Telegraphen

Fig. 17. 
oder Signalsysteme 
Anwendung gefun
den; mit Bezug auf 
das N achfolgende 
sind hier abel' nul' 
die sub d und e 
angefuhrten, nam
lich die darauf ba
sirten Instrumente, 
das Galvanoskop 
und del' Elektro
magnet des Niiheren 
7.U betrachten. 

16. Eine haufig 
gewahlte Form des 
Galvanoskopes ver
sinnlicht Fig. 17. 
Bei den Klemmen 
~ K2 schliesst die 
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Leitung an, gleichzeitig sind hier aber auch die Enden des Multi
plikationsdrahtes angeschlossen, so dass ein Strom von ~ tiber 
die auf einen Rahmen B 
(Fig. 18) aufgewickelten Fig. 18. 

Draht-Windungen zu K2 
gelangt. Zwischen den 
Windungen schwingt die 
Magnetnadel C, die mit 
ihrer Axe c in zwei Stan
del'll D lagert. Auf c sitzt 
auch ein Zeiger fest, der 
die Bewegungen der Nadel 
mitmacht und VOl' einem in 
360 Theile getheiltes Ziffer
blatt (Fig. 17) spielt. Ein 
kleiner mittels des Knopfes 
K drehbarer Magnet k 
(Fig. 18) ermoglicht die 
genau Einstellung der 
Nadel auf o. 

Fig. 19. 

p 

2* 
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17. Eine Abart des ebengeschilderten sog. stehenden Galvano
skopes ist das in Fig. 19 dargestellte. Eine /\ fOrmige Magnet
nadel hangt an einer horicontalen Axe 8 in den von zwei Messing
saulchen getragenen Rahmen b b. An del' Axe 8 sitzt auch del' 
nach aufwarts gerichtete Zeiger Z, welcher von einem Gradbogen 
G aus Messingblech, del' an b b befestigt ist, spielt. Die Multi
plikation ist gleich urn die vorgenannten Saulchen gewickelt und 
schlie sst ihr eines Ende bei der Klemme K 1, das zweite bei K2 an. 

Mitunter versieht man den Galvanoskopzeiger, um die Auf
fiilligkeit des Zeichens zu erhOhen mit einem farbigen Scheibchen 
aus dlinnem Blech odeI' Carton und bringt dann in dem Nadel
gehause ein verglastes Fensterchen an, hinter welch em das Scheib
chen je nach del' Nadellage 8ichtbar ist oder nicht, oder ver
schiedene Farben zeigt. 

18. Ebenfalls haufig verwendet wird die sogen. liegende 
Boussole (Fig. 20), wo die Magnetnadel z in dem verglasten Messing

Fig. 20. 
gehause G auf einer Stahlspitze tiber 
einen horicontalen Theilkreis schwingt 
und die Drahtwindungen, deren Enden 
bei den Klemmen Kl und K. an
schliessen, sich unterhalb del' Nadel 
in einem Ausschnitte des Fussbl'ettes 
F befinden. 

Mit jedem Nadelinstrumente 
konnen drei deutliche Zeichen ge

geben weruen und zwal' del' Ausschlag nach rechts, jener nach 
links und das Verhal'l'en auf O. 

Man hat librigens Apparate constl'uirt, bei welchen del' Aus
schlag rechts und links sich nicht nul' optisch, sondel'll auch akustisch 
aussert, indem die Nadel an Glocken anschlagt. Auch konnte 
man den NadehAusschlag verschiedener Grossen als Signalzeichen 
benlitzen, allein diese Art Ausnlitzung des Galvanoskopes bietet 
gel'inge Zuverlilssigkeit und kommt in del' derberen Praxis mit 
Recht selten zur Anwendung. 

Selbstverstandlich ist es fiir das gute Funktionil'en des Nadel
instrumentes notig, dass dassel be nicht in der Nahe von grosseren 
Eisenmassen, odeI' von Elektromagneten odeI' Magneten aufgestellt 
werde. 
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19. Del' Elektromagnet besteht aus einem weichen Eisen
stabe, urn den Drahtwindungen (Multiplikation) spiralformig ge
wickelt sind. Del' Eisenstab kann auch hufeisenfOrmig gebogen, 
oder, wie Fig. 21 zeigt, U-fOrmig angeordnet, d. h. in zwei 
Theile a und b geteilt und 
durch ein rectanguHtres, 
weiches Eisenstuck c ver
bunden sein, in welch en 
Pallen die isolirten Draht
windungen uber beide Schen-
kel gefuhrt sind. 

1st Strom in den Draht
windungen (in Fig. 21 sind 
dieselben nur in der Drauf
sicht angedeutet, wahrend 
in der Ansicht bIos die Holz
spulen erscheinen, welche auf 
die Eisenkerne gesteckt wer-
den, urn den DraM bequem 
wickeln und an bringen zu 
Mnnen , da bei a bel' a uch 
gleich vor Beruhrungen mit / 

Fig. 2L. 

den Eisenkernen zu schutzen) so wirkt der Stab, bez. das Huf
eisen als Magnet, im andern Falle nicht. 

Denkt man sich vor den Polen in angemessener Entfernung 
einen andel'll Stab A aus weichem Eisen (Ank er), den eine Kraft, 
sei es ein Gegengewicht oder eine Feder u. s. w., in diesel' Lage 
erhtilt, so wird dieser Stab, wenn Strom in die Drahtwindungen 
des Elektromagneten gelangt, von diesem beeintlusst, gegen die 
Elektromagnetpole gezogen werden, vorausgesetzt, dass die An
ziehung grosser iHt, als die Kraft, welche den Anker in der Ruhe
lage zu halten sucht. Hort der Strom und also die magnetische 
Wirkung auf, so kehrt auch del" Anker durch den normal en Ein
fluss del' gedachten Gegenkraft in die ursprungliche Stellung 
zuruck. 

Diese hin- und hergehende Bewegung kann nun direkt odeI' 
durch U ebertragung in mannigfacher Weise zur Hervorbringullg 
von Zeichell ausgeniitzt werden. 
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20. Eine hOchst einfache solcher Zeichengelmng lasst z. B. 
die in Fig 22 skizzirte Anordnung zu. Ueber den Elektromag
neten M h1ingt der von del' Abreissfeder f gehaltene und an 

Fig. 22. 
einem bei x drehbaren Arm befestigte 
Anker...4. :Mit dem Ankerhebel...4 IlJ ist 
das Zahnradsegment b steif verbunden, 
das in ein Trieu r eingreift. Auf del' 
Drehaxe des lezteren sitzt auch eine 
weiss und roth bemalte Papier- oder 
diinne Blechscheibe, die mit einem 
Quadranten hinter einem Fensterchen 
des, den A pparat umschliessenden Ge
h1iuses sichtbar wird. 1st der Anker 

abgerissen, bez. kein Strom in del' :Multiplikation, so sieht man 
beispielsweise nur weiss im Fensterchen; wird hingegen der 
Elektromagnet durch einen Strom th1itig gemacht und del' Anker 
angezogen, so iibertragt sich seine Rewegung durch b auf r und 
So; diese Scheibe dreht sich und kommt nun mit einer rothen 
Fl1iche VOl' das Fensterchen. Das roth erscheinende Fensterchen 
wird erst wieder weiss bis del' Strom aufhOrt und ...4 in die Ruhe
lage zuriickkehrt. 

Eine andere Ausniitzung zeigt Fig. 23. Del' VOl' dem Elektro
magneten M an einem zweiarmigen, bei 0 drehbaren Hebel 

Fig. 23. 
h1ingende Anker ...4 wird durch die Spiral
feder f von den Elektromagnetkernen ab
und gegen eine Stellscbraube 8' gezogen. 
:Mit dem oberen Ende des Ankerhebels ist 
durch ein Gelenk del' Raken h verbunden, 
welcher in die Zahne eines Radchens S 
eingreift. Rei jeder Stromgebung erfolgt 
eine Anziehung des Ankers und diesel' 
zieht durch h das Rad S um eine Zahn
lange mit sich; hOrt del' Strom wiedel' 
auf, 80 wird die Abreissfeder f wirksaru 

und h greift urn einen Zahn vor, da S in del' durch die Anziehung 
des Ankers erhaltenen Stellung vom Sperrkegel k festgehalten 
bleibt. :Mit jeder Stromgebung wird somit das Rad S urn einen 
Zahn weiterriicken und jede solche Verruckung lasst sich leicht 
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ersicbtlicb machen, wenn z. B. auf del' Drebaxe des Radchens S 
ein Zeiger befestigt ist, hinter dem man einen entsprechend be
schriebenen Theilkreis anbringt. Naturlich muss der Gang des 
Ankerhebels, bez. des Hakens durch Stellstifte oder Stellschrauben 
s, s', s" genau regulirt sein. 

Statt des Hakens h konnte wohl auch eine Stahlspitze oder 
ein farbiger Stift an dem Ankerbebel befestigt sein, wodurch 
sich die Ankerbewegungen, bringt man allenfalls vor dem ge
dachten Stifte in angemessener Entfernung Papier an, das sich 
nach jeder Stromgebung weiterbewegt, graphisch darstellen liessen. 

21. Ebenso einfach, odel' vielmehr noch einfacher lasst sich 
ein akustisches Zeichen erzielen, wenn der Ankel'hebel einen 
kloppelartigen Fortsatz m (Fig. 24) el'halt, dem gegenuber in 
richtiger Entfernung eine 
Glocke angebl'acht ist, Fig. 24. 

auf welche er anschl!1gt, 
sobald der Anker .A durch 
den Elektromagnet E an
gezogen wird. 

Fur den vorliegenden 
Zweck ware schliesslich 
nun noch eine Wecker
gattung zu betrachten, 
welche angewendet wird, 
wenn man ein auf langel'e 
Zeit andauerndes Lauten 
wunscht, ohne dass hier
fur die einzelnen Strom
gebungen durch den Sen
der zu erfolgen brauchen. 
Diese Aufgabe erfullt del' 
sog. Selbstuntel'breher 
und der Selbstausschalter. 

Beim Sel bstun ter
brecher Fig. 25 geht das 
zweite Ende der Multi
plikation des Elektromagneten 11£ nicbt direkt zur Anschluss
klemme E del' Leitung c, sondern erst zum Anker e (bei 0), del' 
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durch die Feder 0 gegen die Feder r gelebnt wird. Letztere erst 
ist mit dem zweiten Anschlusse c der Leitung, namlich iiber D 
bei E verbunden. 

Ein in del' Linie vorhandener Strom findet durch den Apparat 
seinen Weg von der Linie b iiber A, B in die Drahtwindungen, 
dann zu 0 e iiber r D E in die Linie c weiter. Sobald aber M 

Fig. 25. 

magnetisch wird und del' Anker e anzieht, hOrt die Verbindung 
zwischen e und r auf, da e ausser dem Anschlusse 0 gut isolirt 
ist. Durch diese Unterbrecbung hOrt auch der Strom und also 
der Magnetismus von M auf; del' Anker wird nicht mehr ange
zogen, sondern faUt in die alte Lage zuriick, wodurch sich del' 
Kontakt e r wieder berstellt. Del' Strom kann nun in M neuer
lich wirksam werden, wodurch e wieder angezogen und del' Kon
takt e r unterbrochen wird u. s. w. Diesel' Wecker lautet mit
hin, da der Klappel k bei jeder Anziehung des Ankers auf die 
Glocke G schlagt, so lange, als del' Strom an keiner andel'll Stelle 
unterbrocben wird, als in der Klingel selbst. Zu seiner 'l'hatig-
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machung bedarf es nur eines Senders, der ein beliebig dauerndes 
Schliessen des Stromkreises vornehmen lasst. 

Beim Selbstausschalter, schematisch dargestellt in Fig. 
26, wird durch den angezogenen Anker A durch Bertihren der 
Feder t, wie zu ersehen, dem Strome ein neuer 
Weg von L j tiber t, A, a zu L2 gestattet und da 
der Leitungswiderstand dieses Weges sehr klein, in 
der Multiplikation abel' sehr gross ist, so geht nur 
ein verschwindend kleiner Stromteil durch M, so 
dass die Magnetisirung nicht mehr hinreicht die 
Kraft del' Abreissfeder e zu tiberwinden, sondern 
A w·ieder durch die Abreissfeder c von t abgehoben 

Fig. 26. 

wird. Jetzt muss der ganze Strom, da die Nebenschliessung t 
A aufhorte, von L tiber }~1 zu L 2 , wodurch der Elektromagnet 
wieder kraftig genug wird um A anzuziehen, wobei wieder die 
Nebenschliessung t A entsteht, M seine Kraft nauerlich verliert 
und der Anker durch c abgerissrn wird u. s. w. Also auch del' 
Selbstausschalter Iltutet so lange, als derSchliessungskreis ander
weitig geschlossen bleibt. 

22. Del' Elektromagnet lasst sich tibrigens nicht nur, wie 
die bisherigen Beispiele zeigten, direkt zur Zeichengebung aus
ntitzen, sondern auch indirekt, indem die Ankerbewegungen ver
wendet werden, eine zweite Kraft thatig zu machen, beispielsweise 
ein Uhrwerk mit Gewichts- oder Federbetrieb. In diesen Fallen 
lassen sich auch wesentlich hahere Leistungen erzielen, da die 
eigentliche Zeichengebung dem Uhrwerke tiberlassen bleibt, wlth
rend del' elektrische Teil nur die Aufgabe hat, das Uhrwerk 
aus- oder einzulOsen, bez. den Windfltigel (Arretirungs-)Arm des 
Uhrwerkes zu hemmen oder loszulassen. 

Zur Erreichung bestimmter Zwecke kann es noch dienlich 
sein, als Elektromagnet-Anker einen Magnetstab zu bentitzen 
(vergl. Pig. 42), in welch em FaIle ftir die Ankerbewegungen 
nicht nur das Magnetischwerden des Elektromagneten schlechtweg, 
sondern auch die Richtung des magneti~irenden Stromes mass
gebend sein wird, weil eine Anziehung nul' erfolgt, wenn der 
Elektromagnet dem Anker gegentiber die ungleichnamigen Pole 
erhalt, wahrend im umgekehrten FaIle eine Abstossung stattfindet. 
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III. 

Einrichtung elektrischer Wasserstands
Anzeiger. 

23. Eine bIos zum Signalisiren des Maximal- Wasserstandes 
dienende, von Lartigue construirte Vorrichtung zeigt Fig. 27. 
In entsprechender Entfernung vom Wasserreservoire, respective 
von dem U e berfallsrohre R des Reservoirs ist die gusseiserne 
Platte P an irgend einem Stander oder Trager befestigt. Der 
an dieser Platte festgeschraubte Biigel B tragt den wagebalken

Fig. 27. 

'" 
p 

artig um 0 drehbaren Hebel 
m n, welcher vermoge des 
bei m angebrachten Ueber
gewichtes G in del' Regel 
auf den Anschlagstift s auf
liegt. Das andere Ende n 
spaltet sich in zwei Aeste, 
zwischen welche der kupferne 
Trichter T hangt. Auf dem 
Hebel m n ist auch noch ein 

a prismatisches Gefass A aus 
Hartgummi befestigt, in welches zwei Platindrahte eingefiihrt sind, 
wovon der eine nahe am Gefassboden befindliche, ausserhalb der Ge
fasswand mit dem Metallkorper des Hebels, dem Hebellager und der 
Platte P und endlich durch Vermittlung der Anscblussschraube p mit 
der Erdleitung (oder Riickleitung) E in leitender Verbindung steht, 
wahrend die zweite, hOher angebrachte Platinspitze durch eine 
Drahtspirale mit del' von del' Platte P gut isolirten Anschluss
schraube q und del' an gleicher Stelle angeschlossenen, zur Kon
trolstelle weitergefuhrten Telegraphenleitung verbunden ist. 

An der Beobachtungsstelle befindet sich ein Wecker (Selbst
unterbrecher, vgl. Fig. 25), dessen Spulenenden einerseits mit der 
Erdleitung (Ruckleitung), andererseits mit dem Pole einer Batterie 
in Verbindung gebracht sind, wahrend bei dem zweiten Batterie
pol die vom Reservoir kommende Leitung anschliesst. Die 
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Batterie wird also einen geschlossenen Stromweg :linden und den 
Wecker thatig machen konnen, sobald die zwei in das Gefass .A 
(Fig. 27) eingefiihrten Platindrahte in leitende Verbindung ge
langen, aber nicht wirksam werden konnen, solange diese zwei 
Driihte von einander isolirt bleiben. Das Oeffnen und Schliessen 
des Stromweges an der bezeichneten Stelle wird nun in nach
stehender Weise bewerkstelligt: 

1m Gefasse.A befindet sich Quecksilber, jedoch - bei Ruhe
lage des Hebels, wie es die Zeichnung darstellt - nicht so hoch, 
dass davon der obere Platindraht, d. i. der Linienkontakt be
riihrt wiirde. 

Erreicht abel' im Reservoir das Wasser den hOchsten Stand, 
so fliesst es durch das Ueberfallsrohr R ab und in den gerade 
darunter befindlichen Trichter T, fiillt dies en sehr bald, weil R 
einen grosseren Querschnitt hat, als die A usflussoffnung a des 
Trichters, und kippt vermoge des Uebergewichtes, welches hier
durcb der Hebel m n bei n erhalt, denselben nieder. Das Queck
silber hat nun im geneigten Gefasse .A eine andere Lage und 
beriihrt nicht nur, wie urspriinglich die untere Platinspitze (den 
Erdkontakt), sondern auch die obere. Der Batteriestrom kann 
nunmehr wirksam werden und der Wecker Hiutet, solange m n 

in der geneigten Lage verharrt, also so lange, bis bei R kein 
Wasser mehr iiberfliesst, der Trichter T entleert ist, und del' 
Hebel m n vermoge des Uebergewichtes G wieder seine Ruhelage 
einnimmt. 

24, Ein sehr einfacher Apparat, welcher gleichfalls nur den 
hochsten Wassel'stand anzuzeigen hat, ist in mehreren Wasser
stationen del' Kaiser-Franz-Joseph-Bahn nach Angabe des 
Telegraphenkontroleurs R. Bauer ausgefiihrt. 

Die mittelst del' Klemmschraube s (Fig. 28, 1/10 der natiir
lichen Grosse) an dem Rande K des Reservoirs R befestigte Eisen
stange Ghat zwei Seitenarme P und Pi, welche entsprechend 
weit ausgebohrt sind, urn die den blechernen Schwimmer S tra
gende Eisenstange Z durchzulassen. An Gist mittelst Schrauben 
eine Feder F, dann auch noch der Messingbiigel C befestigtj 
letzterer jedoch nur durch Vermittlung isolirender Zwischenlagen, 
so dass zwischen G (beziehungsweise P oder F) und C eine lei
tende Verbindung mcht besteht. 



28 

Bei a ist die Leitung L angeschlossen, welche ZUlll Beobach
tungsorte (zum Pumpenlokale) ftihrt, und dort an den Wecker W 
(Selbstuntel'brecher Fig. 25) anschliesst, dann weiter ZUl' Batterie 
B und endlich zur Erde E geht. 

Erreicht del' Wasserstand im Reservoir seine Maximalhohe, 
so ist del' Schwimmer so weit nach aufwarts gegangen, dass del' 

Fig. 28. 
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Stiel Z die Feder F hebt und mit 
a in Bertihrung bringt. Da nun 
F mit dem Stander G, dem eiser
nen Reservoir und den guseisernen 
Zu- und Abfiussrohren also auch 
mit del' Erde in Verbindung steht, 
so wird del' Stromkreis durch die 
vorbenannte Beriihrung hergestellt 
sein und del' Wecker W am Beo b
achtungsorte so lange lauten, bis 
das Wasser wieder rant, derSchwim
mer niedergeht und sich F von C 
wieder abhebt. Damit derSchwim
mer sammt Stiel keinen tiberfliissi
gen Weg zu machen braucht, Wil'd 
an Z del' Stellring D an ent-

=---':....-_---~ sprechender Stelle festgeschraubt. 
In einigen Stationen 1st die Linie 
von a aus noch weiter geftihrt 

m das Bureau des Stationsbeamten und dort an die eine Klemme 
eines Arbeitstromtasters (vgl. Fig. 15 odeI' 16) T angescblossen, 
dessen zweite Klemme mit del' El'dleitung E in Verbindung steht. 
Durch das Niederdl'ticken dieses ':l'asters wird, wie man sieht, del' 
Stromkreis e benfalls geschlossen und del' Wecker W des Pumpen
warters zum Lauten gebracbt. 

Es hat diese Einrichtung den Zweck, dem Beamten die Mog
lichkeit zu bieten, das Pumpen mittels eines bestimmten Wecker
signals, z. B. eines dreimaligen Lllutens ftir den Fall zu verlangen, 
als etwa nach den eingelaufenen Verkehrsnachricbten voraU5-
sichtlich ein grosserer Wasserbedarf zu gewartigen steht. 

25. Fiir viele osterreichische und ungarische Bahnen hat 
Leopolder in Wien Wasserstandszeiger geliefert, welche Maxi-
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mum und Minimum des Wasserstandes angeben. Ein Schwimmer 
T, Fig. 29 (3/16 del' natlirlichen Grosse), aus Messingblech lauft 
mit vier seitlichen 
Oesen p P 1 langs 
den Fiihrungsstan
gen aa, bb und hangt 
an einer JliIessing
kette K, die iiber 
die Rolle R gelegt 
ist und am zweiten 
Ende das Gewicht 
Q tragt. Die Platte 
D aus Gusseisen, 
auf welcher nebst 
dem Lagergestelle 
del' Rolle Rauch 
dieim GehauseGun
tergebrachte Kon-
taktvorrichtungan- fJ' 
ge bracht ist, wird 
mittels Schrauben 
S S an del' 0 beren, 
hier nach einwarts 
gebogen gedachten 
Kante des Reser
voirs festgeklemmt. 

Die Kontakt
vorrichtung besteht 
aus einem zwei-
armigen, bei 0 dreh-
baren Hebel M N 
(Fig. 29 und 30), 
derdurch den Druck 
del' zwei Federn / 
und /1 fiir gewohn-
lich in horizontaler 
Lage gehalten wird. 
Beide Hebelenden 

Fig. 29. 
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sind gabelformig gespalten und genau zwischen den Gabelzinken 
Hiuft die Kette K. An K sind zwei cylindrisehe, ihrer Langen
axe nach durchbohrte Gewichte 9 und gl (Fig. 29) aufgefadelt 
und mittelst je einer seitlichen Klemmscbraube an geeigneter 
Stelle festgemacht. 

Der Schwimmer wird mit dem Wasser steigen und sinken; 
ersteren Falls gelangt der Cylinder g, wenn der Schwimmer, be
ziehungsweise der Wasserspiegel den angenommenen hoehsten 
Stand nahezu erreicht hat, unter die Gabel des Armes M und 
bebt diesen, da 9 breiter ist, als die Gabeloffnung, in die Rohe, 
so dass die auf M N sitzende, durch den Metallkorper der Vor
ricbtung leitend zur Erde angeschlossene Kontaktnase C, die 
mit der Telegraphenleitung L verbundene, sonst aber sorglich~t 

isolirte Kontaktfeder F beriihrt. 
1m Lokale des Maschinenwarters, beziehungsweise an del' 

Beobachtungsstelle ist nun wieder ain Wecker (Selbstunterbreeher) 
mit einer Batterie in die Leitung wie fruher eingeschaltet, und 
dieser Wecker wird lauten, solange die Beriihrung zwischen C und 
F vorhanden ist; er hOrt hingegen auf, wenn das Wasser soweit 

Fig. 30. 

falIt, dass 
der in glei
chem Maasse 
niedergehen
de Cylinder 9 
den Rebel 
nicht hoeh ge
nughebt und 
G infolge des 

r-----L.i--L.i...., Druckes der 

~~~nlItmttlIl$!I:===~~~::-: -: .... ] Federn fund 
'f L P den Kon-

II takt bei F 
.I,J[ wieder ver~ 

t _____ _ 

lassen hat. 
Sinkt der Wasserspiegel bis zur angenommenen tiefsten 

Stelle, so hebt der Cylinder gl den Arm N, und C legt sien 
auf Fl. 

Je nachdem man fiir die Meldung des hOcbsten und niedrigsten 
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Standes nur einen Wecker, oder fiir jedes diesel' Signale getrennte, 
ungleich tonende Wecker beniitzen will, wird nun eine, oder 
werden zwei Leitungen (ungerechnet die Erd- oder Riickleitung) 
notig sein. In erstllrem Falle sind beide Kontaktfedern mit del' 
gemeinschaftlichen Leitung verbunden, im andern FaIle ist eine 
del' Leitungen zu F, die zweite zu F1 zugefiihrt und sind natiirlich 
auch an der Beobachtungsstelle in die beiden Leitungen getrennte 
Wecker eingeschaltet, wahrend die Batterie immerhin, mit einem 
Pol zur Erde angeschlossen, gemeinschaftlich dienen kann. 

Sollten bei einer solchen Anlage ungleiche Signale fiir Maxi
mum und Minimum erforderlich sein, wahrend die Berstellung 
einer zweiten Leitung aber mit besonderen Schwierigkeiten oder 
Kosten verbunden ware, so liesse sich das Problem, ahnlich wie 
dies bei einer nachfolgend beschriebenen Einrichtung (s. Punkt 27) 
geschieht, losen, indem man die einfache Leitung L (Fig. 31) 
zunachst der Kontaktvorrichtung in zwei Aeste theilt, wovon jeder 
zu einem Selbstunter
brecher gefiihrt ist. 
Das zweite Spulenende 
des einen Selbstunter-
brechers~, etwaeines 
langsam arbeitenden 
mit lang em KlOppel, 
wiirde dann bei F, das 

Fig. 31. 

des zweiten, allenfalls eines rasch arbeitenden sog. Rasselwerkes 
'W;. (mit kurzem Kloppel) wiirden bei ~ anzuschliessen sein. 
Am Beobachtungsorte braucht man dann nur einen gewohn
lichen Wecker ~ (vergl. Fig. 24) und die Batterie' B. Der 
Kontakt zwischen C und F schliesst den Strom iiber den langsam 
arbeitenden Selbstunterbrecher und der an del' Beobachtungs
stelle befindliche, sich mit dem Selbstunterbrecher iiberein
stimmend bewegende Wecker Wa signalisirt also den hOchsten 
Wasserstand durch langsame Schlage; kommt emit F,. in Be
riihl'ung, so ist der Rassler tV,. im Shomkreise und der Signal
wecker W. meldet jetzt durch ein rasches Geklingel den niedrig
sten WasRerstand. 

26. Eine Einrichtung zum Signalisiren des hOchsten und 
tiefsten Wasseratandes, iiberdem auch von Zwischen-Wasserstanden 
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hat Inspector Hattemer construirt und auf den Wasserstationen 
der Berlin-Gorlitzer Eisenhabn in praktischer Verwenuung. 

An der Beo bacbtungsstelle befindet sich wieder cin W ccker 
(Selbstunterbrecher) und eine Batterie die untereinander ver
bunden, einerseits zur Erd- oder Riickleitung', andererseits zur 
Linie angeschlossen sind. 

Die Kontaktvorl'ichtung besteht aus einem gusseisel'llen Ge
stelle G (Fig. 32), welches an richtiger Stelle iiber dem Reservoir 
entsprechend befestigt wird und die sammtlichen 'reile dieses 
Apparates tragt. Auf dem einen Ende derSchartenkette K hangt 
del' diesmal in der Zeichnung weggelassene Schwimmer, auf dem 

Fig. 32. 
andel'll Ende em 
Gegengewicht. Die 
Bewegungen des 
Scbwimmers iiber
tragen sich durch 
K auf ein Ketten;.. 
rad R, welcbes von 
del' Entleerung bis 
zum Fiillen des Re
servoirs und umge
kehrt 6-7 Um
drebungen macht. 
Das auf del' Axe I 
des Kettenrades 
sitzende Getriebe T 
iibertragt die Be
wegung weiter auf 
das Zahnrad R, und 
zwar zufolge des ge
wahlten Radien ver-
haltnisses derart, 

dass sich letzteres beijedem voUen Weg des Scbwimmers nicht ganz 
einmal berumdreht. Steht del' Schwimmer auf seinem tiefsten 
Punkt, so st1isst der auf der Axe II festgekeilte Anscblaghebel h 
gegen den fix en Zapfen z, welchel' an dem Gestelle befestigt ist 
und von riickwarts bel' in die Laufbahn von h hineinragt. Die 
Anlauffedel'll j, j verbindel'll das zu p15tzliche Aufbalten. Hat 



33 

sich h vollig dem Zapfen % genahert, so ist gleichzeitig auch das 
am Zahnrade festgeschraubte Winkelstuck w unter das herzfor
mige, um 0 drehbare Stahlplattcben p geschoben worden und hat 
dieses von links nach rechts zur Seite gedruckt. Es erhellt aus 
del' Zeichnung, dass, sobald p irgendwie aus del' dargestellten 
Ruhelage kommt, die daruber liegende Feder F gleichfalls aus 
ihrer Lage gebracbt und von dem daumenformigen Ansatze ilJ 

odeI' Xl> je nacbdem die Verschiebung des Plattcben p nach links 
odeI' rechts geschieht, gehoben wird. Die Feder Fist abel' mit 
del' Erd- odeI' Ruckleitung E verbunden und liegt bei normaler 
Stellung des Plattchens p bei c auf FI auf, welche Feder ihrer
seits wieder mit del' zur Beobachtungsstelle fuhrenden Leitung L 
in Verbindung steht. Selbstverstandlich sind die zwei Anschluss
klemmen A und B von einander sonst sorglich isolid und del' Strom
ubergang kann nul' bei c stattfinden. Nachdem diesel' Kontakt 
bei del' Ruhelage del' Vorrichtung dauernd vorhanden ist, wird 
also die Linie bei diesel' Einrichtung auf Ruhestrom geschaltet 
sein mussen, wahrend die bisher aufgefUhrten Beispiele (Punkt 
23 bis 25) auf Arbeitstrom eingerichtet waren und del' ZUl' Zeichen
gebung benutzte Wecker muss nun mit drei Anschlussen versehen 
sein. Die Schaltung del' Drahte fur dies en Wecker stellt l<'ig. 33 
dar. T deutet die Kontaktvorrichtung beim Reservoir, B die an 
del' Beoba~htungsstelle be
findliche Batterie an. Die 

Fig. 33. 

Platte U ist durch die II . ___ -,;-__ ---, 

metallische Gestellswand 
des Apparates mit dem An
ker A des Weckers III leiten
del' Verbindung. Solange 
T die Linie geschlossen 
halt, geht del' Strom von 

I-_-,,-_..J 

Bubel' g L2 i T LI n ~ c M d XI e; del' Anker bleibt 
angezogen. Wird mit T die Linie unterbrochen, so reisst A ab 
und nun findet del' Strom von Bubel' g U A f X 2 scM d 
~ und e seinen Weg und del' Wecker arbeitet als Selbst
unterbrecher. 

Sobald also del' Schwimmer den tiefsten Punkt erreicht, hat 
h (Fig. 32) an % gestossen und p durch w zur Seite geschoben, 

Kohlliirst, Wasserstands-Anzeiger. 3 
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wodurch die Feder F gehoben und der Stromschluss bei c unter
brochen worden ist und in dem Beobachtungsraume lautet der 
Wecker. Steigt das Wasser wieder, so dreht sich Rl nach der 
entgegengesetzten Richtung bis h (nach Erreichung des hOchsten 
Wasserstandes) von del' andern Seite an z sWsst, wobei neuer
dings w u. z. von rechts her unter p tritt, die Feder F gehoben 
und der Wecker in Thiitigkeit versetzt wird. 

Jndem nun ausser dem Winkelstiicke w auch noch in den 
iibrigen drei Quadranten Rl seitlich hervorragende Stifte einge
setzt sind, welche beim Passiren des Herzstiickes p dieses zur 
Seite knaggen, und zwar im ersten Viertel 1, im zweiten 2 und im 
dritten 3 (in der Figur mit 1, 2-2, 3-3-3 bezeichnet), so 
kennzeichnet sich in dem Beobachtungsraume auch die Viertel-, 
Halbe- und Dreiviertel-Reservoirfiillung, bez. Entleerung durch 
1, 2, 3, bez. 3, 2, 1 kurze Weckersignale. 

27. Bei der galizischen Karl-Ludwig-Bahn. dann der Kaiser
Ferdinand-Nord bahn und a uch auf anderen osterreichisch -ungarischen 
und deutscben Babnen beniitzt man einen vom Inspector Koblicek 
construirten elektrischen Wasserstands-Anzeiger, der Maximum 
und Minimum optisch und akkustisch, ausserdem auch die jewei
lige WasserMhe optiscb signalisirt. Diese Vorrichtung besteht 
beim Reservoir aus einer Rollenscheibe R (Fig. 34), deren Um
fang gleich dem Abstande zwischen dem hOchsten und niedersten 
Wasser-Niveau ist. R hat zwei Nuten; in der einen liegt das 
Drahtseil an dem der Schwimmer S hitngt, in der andern das, 
an welchem ein Gegengewicht G hangt. :Mit einem Ende sind 
die beiden Seile an R festgemacht, so dass nur eine einzige Ab
wickelung, bez. Aufwickelung stattfinden, die Rollenscheibe R 
sich also nur einmal vollig umdrehen kann. 

Auf der Rollenaxe IJJ sitzt, von derselben durch eine Hart
gummihiilse isolirt, eine Metallhiilse m, von welcher ein Arm a 
abgeht, del' an seinem Ende eine platinirte Gleitrolle r tragt. 
In einer Hartgummiplatte sind die ringfOrmig nebeneinander an
geordneten Neusilberlamellen It ... bis l11 eingelassen, uber welche 
der Arm a bei der Drehung der Rollenscheibe R lauft und mit 
welche er durch die Kontakt-Rolle r successive in metallische Ver
bindung kommt. Von l2 angefangen der Reihe nach bis liD sind 
immer zwischen je zwei Lamellen, wie bei einem Rheostaten, Wider-
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standsrollen aus sehr diinnem, ubersponnenen Neusilberdrahte em
geschaltet. 

Weiter ist 110 durch einen Draht bei k zur Erdleitung an
geschlossen; 111 jedoch steht durch einen Draht mit dem Wecker 
WI' und 11 desgleichen mit dem Wecker W; in Verbindung. 
W; ist ein Selbstunterbrecher mit kurzem, W; mit langem 

Fig. 34. 

Klappel, ersterer wird sonach rasch, letzterer langsam arbeiten. 
Die zweiten Spulenenden beider Wecker sind, wie aus der Figur 
ersichtlich, zur Erde geftihrt. 

Die vom Pumpenlokale (Beobachtungsraume) kommende 
Leitung L schliesst zur Klemme p an, von wo eine Kontaktfeder 
F, welche sich an die HUlse m presst, den Stromweg zum Arm 
a und zur Kontaktrolle ,. fortsetzt. 1m Beobachtungsraume sind 

3* 
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wieder die Batterie, dann ein gew5hnlicher Wecker (Fig. 24) und 
ein Galvanoskop (Fig. 20) aufgestellt und hintereinander in die 
Linie geschaltet. 

1st del' Schwimmer auf seinem tiefsten Punkte, so beriihrt 
die Rolle r die Neusilberplatte 111 und der Strom findet seinen 
Weg von p iiber F, a, r, 111 , -w;. zur Erde. ~ ist also in den 
Strom gebracht und veranlasst den Wecker an der Beobachtungs
stelle zu einem raschen Geklingel, gleichzeitig wird die Nadel 
des Galvanoskopes fibl'iren. Steigt das Wasser, so kommt r auf 
110 , die Wecker bOren auf zu lauten und das Galvanoskop zeigt 
einen ruhigen Ausschlag, der sich jedoch in gleichem Masse ver
kleinert, als die Rolle r auf den Lamellen weitergeht und Wider
standsrollen einschaltet, d. i. den Strom vermindert. Das ent
sprechend graduirte Galvanoskop zeigt sonach an, auf welcher 
Lamelle r steht, bez. welchen Stand das Wasser hat. Erreicht 
der Wasserspiegel seine Maximalhahe, so hat sich R v5llig ein
mal herumgedreht und r beriihrt die Lamelle 11" Nun findet der 
Strom seinen Weg tiber YJ7; und der Signal wecker 11Lutet jetzt 
wieder, allein in U ebereinstimmung mit YJ7;, dessen pendeHar
miger Anker sich nUl" langsam bewegt, in abgemessenen Schlagen. 
Desgleichen macht die Galvanoskopnadel weite Schwingungen. 

28. Dr. G. Hasler in Bern hat fiir das Gas- und Wasser
werk dieser Stadt nachstehenden elektrischen Anzeiger1 ) con
struirt: Vom Schwimmer, bez. del' Kontaktvorrichtung flihren 
zwei getrennte Drahtleitungen ZUl" Beobachtungsstelle, wo sie 
durch die zwei Elektromagnetspulen des Zeichenempfangs-Apparates 
und dann vereinigt zu einer Batterie gehen, deren zweiter Pol mit 
del' Erdleitung verbunden ist. (V gl. Fig. 39.) 

Die Kontaktvorrichtung (Fig. 35) besteht aus einer Ketten
rolle R, auf welche der Schwimmer S wirkt; eine kleinere, jedoch 
auf derselben Axe H festsitzenue Trommel dient dem Auf- und 
Abwickeln des Drahtseiles, auf welchem das Gegengewicht G bangt. 
Auf del' benannten Axe H ist auch noch die Scheibe S festge
keilt, von welcher die 10 Stifte 8, 8 ••••• seitlich hervorstehen. 

An jedem Apparatgestelle, das in der FigUl" weggelassen ist, 

1) Vergl. Dingler's polyt. Journal 226. Bd. S. 280 oder Journal 
telegraphique 1879 Bd. 4, S. 444. 
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sind zwei Platten P P t angeschraubt, aus welchen die Drehzapfen a 
und a l hervorragen. Urn a lose drehbar ist der Arm A, welcher 
miUels einer Seidenschnur Veinen hohlen Messingcylinder, der in 
dem etwas weiteren eisernen Cylinder Q hangt. In der Ruhelage 
liegt A auf der verstellbaren Schraube w: Gleichfalls auf dem 
Zapfen a drehbar ist del' Winkelbebel M N, welchel' mit einer 

Fig. 35. 

hei N vorstehenden Nase 'In unter den Arm A greift. Ganz gleich 
ist die Anordnung auf der andern A pparatseite , wo sich die Hebel 
Al und ~ N auf den Zapfen al drehen konnen. Eine Spiral
feder F, welche die beiden Winkelbebel M N und MI Nl ver
bindet, driickt diesel ben mit der Nase 'In und 'ln l gegen A und AI. 
Von A und Al gehen ferner die Arme P und PI aus, von welchen 
der erstere durch die Spiralfeder II mit 'lnl' der letztere durch I 
mit m verbunden ist. Schliesslich bleibt noch anzufiihren, dass 
der Eisencylinder Q in seinem unteren Teile ein communicirendes 
Gefass darstellt, in dessen engerem Rohr die Glasrohre R einge
kittet ist. In dem Gefasse Q befindet sich bis zu einer bestirnm
ten Bobe Quecksilber. Der von Q gut isolirte Metallbiigel B tragt 
eine Schraube C mit Platinspitze und die Zufiihrungsklemme K, 
bei der die Leitung L anschliesst. Auf der andern Seite des 
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Apparates besteht wieder die gleiche Anordnung und schliesst bei 
~ die zweite Signalleitung Ll an. 

Geht nun beispielsweise der Schwimmer nach aufwarts, so 
el'fasst der M;. zunachst befindliche Stift 8 dieses Hebelende und 
driickt es ZUl' Seite, so dass N;. nach abwal'ts geht, sobald del' 
Stift jedoch voriiber ist, schneut del' Hebel M;. N;. durch den 
Zug del' Feder F wieder in die Ruhelage zuriick. Del' Stift abel', 
welcher vorM stand, wird beim Passiren daR Hebelende M nieder
driicken, so dass N aufwarts geht, wobei durch die Nase mauch 
del' Arm .A und durch Vermittlung del' Seidenschnur V del' 
Cylinder D auf eine gewisse Hohe gehohen wird. 1st del' Stift 8 

an M voriiber, so taut M N vermoge des Zuges del' Feder F, 
dann .A vermoge des Zuges del' Feder 11 und D durch sein 
Eigengewicht wieder in die Normallage zuriick. 

Del' letztere U mstand bringt im Gefasse Q eine Verdichtung 
del' Luft mit sich und hierdurch wird das Quecksilber in del' 
Glas1'ohre R so hoch zum Steigen gebracht, dass es die Kontakt
spitze del' Schraube G beriihrt. Da nun das eiserne Getass Q 
mit der Erdleitung, 0 aber iiber B und K mit der Linie L in 
metallischer Verbindung steht, so wird in diesel' Linie jedesmal 
die Batterie geschlossen und wirksam gemacht, sobald das vOl'ge
schilderte V orkommniss eintritt, d. h. so oft ein Stift 8 wahrend des 
Steigens des Schwimmers an M voriiber kommt. Weil D in Q nicbt 
luftdicht schliesst, so entweicht die zusammengepresste Luft seh1' 
bald, das Quecksilber nimmt wiedel' sein friiheres Niveau an und 
die Linie List dann wie friiher unterbrochen, da 0 das Queck
silber nicht mehr beriihren kann. Die Linie Ll kommt dabei in 
keiner Weise in Gebrauch, indem ja del' Hebel Ml Nl beim Ab
wartsgehen leer lauft. Dagegen werden die Stromschliisse ganz 
nach obiger Weise auf del' andern Apparatseite d. h. in der Linie 
LI erfolgen, wenn del' Schwimmer sinkt und die Stifte 8 nun
mehr den Arm AI heben. Nachdem die Entfernung eines Stiftes 
8 yom nachsten 8 einem bestimmten Theil del' WasserhOhe ent
spricht, so wird also die Kontaktvorrichtung beim Steigen des 
Wassel's fiir jedes solche Stiick einen Strom in die Linie L, beim 
Fallen' des Wassel'S in die Linie Ll entsenden und es handelt 
sich nul' darum, diese Strome zur Signalisirung zu verwerten. 

Das Princip des von Dr. Hasler benutzten Empfangapparates 
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ist das mit Fig. 23 erlauterte. Die vom Kontaktgeber kommende 
Leitung L schliesst an das eine Ende der Bpule des Elektro
magneten M an, W;ihrend das zweite Spulenende B zur 
Batterie fiihrt. 

Der ganz gleiche Apparat ist fiir die Linie Ll vorhanden 1), 
nur verkehrt gestellt, so dass sich das Zahnriidchen des zweiten 
Elektromagneten in der entgegengesetzten Richtung des ersten 
dreht. 

Die Bewegungen beider Zahnrader iibertragen sich auf einen 
Zeiger der von einem Zifferblatte lauft, das entsprechend geteilt 

Fig. 36. 

s, s 

z 

s 

1) Die Anordnung der Leitung erhellt aus Fig. 39. 
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und beschrieben ist. Die Uebertragung del' Bewegung auf die 
Zeigeraxe geschieht nach Siemens-Halske'schem Muster (vergl. 
Punkt 33) wie Fig. 36 zeigt. Die Zahnradchen 8 und 81 sitzen auf 
Hohlaxen h beziehungsweise h., welche sich auf del' Zeigeraxe IV, 

die ihrerseits bei m and n in Lagern ruht, leicht bewegen. Auf 
h sitzt abel' auch noch ein hleines Kammrad K und auf hi ein 
gleiches ~. Die einander zugekehrten Zahne von K und ~ 
greifen in 'ein Zahnradchen (Planetenradchen) Rein, welches auf 
einer Axe a lauft, die senkl'echt durch IV gefiihrt und in diesel' Lage 
befestigt ist. Am andern Ende von a befindet sich das verstell
bare Ausgleichgewichtchen g. 

Dem niedrigsten Wasserstande entspricht am Uhrblatte des 
Empfangsapparates del' mit 0 bezeichnete Teilstrich; steigt nun 
das Wasser, so werden, wie friiher gezeigt wurde, in bestimmten 
Abslitzen Strome in die Linie L. d. i. in den Elektromagneten, del' 
das Zahnrlidchen 8 bewegt, gelangen und dieses bei jeder Strom
gebung urn einen Zahn fOl'triicken. Mit 8 wird sich abel' auch 
das fest damit verbundene Kammrad K in gleicher Richtung be
wegen und das Rad R, nachdem ~ beziehungsweise 81 durch 
den Sperrkegel festgehalten bleibt (vergl. Fig. 23), mitnehmen. 
Mit R geht abel' auch die Axe a, wodurch wieder IV und del' auf 
IV steckende Zeiger Z gedreht wird. Jeder Stromimpuls schiebt 
auf diese Weise den Zeiger um einen Teilstrich des dement
sprechend getheilten Uhrblatiies weiter und del' Wassel'stand 
kann jeaerzeit abgelesen werden, denn beim Fallen des Wassel's 
kommen die Strome in den Elektromagnet del' Linie L 1 , es wird 
nun ~ in Drehung vel'setzt und ~ walzt R jetzt in elltgegen
gesetzter Richtung, da 8 durch den Sperl'kegel festgehalten bleibt 
und del' Zeiger Z geht riickwarts. 

Del' ganze, zuletzt geschildel'te Empfangsapparat ist natiil'lich 
in einem Kastchen wohl verschlossen und nul' das hinter einem 
verglasten Fensterchen befindliche Zifferhlatt mit dem Zeiger bleibt 
dem Beobachter sichtbar. 

29. Ein von W. E. Fein 1) in Stuttgart herl'fihrender elek
trischer Wasserstandszeiger hat sich in del' Praxis schon seit einer 
Reihe von Jahren vollkommen bewahrt. 

1) Vergl. Elektrotechn. Zeitschrift, 1880 Heft XII. Zeitschrift fiir 
angewandte Elektricitatslehre. 1880, Nr. 20. 



41 

Das Kontaktwerk Fig. 37 (Draufsicht in 1/6 del' natlirlichen 
Grosse) und Fig. 38 (perspectivische Ansicht) besteht aus einem 
KeUenrade R, libel' welches die messingene Stifterkette T, auf 
welcher einerseits der Schwimmer, andererseits das Gegengewicht 
h1ingt, geschlungen ist. Die Axe des Kettenrades ruht in den 
Lagern Lund L', auf derselben sitzt das Kontaktrad C und ein 
Ring mit dem Metallarm H. Das Kontaktrad hat zehn Platin
vorsprlinge, mit welchen er bei seiner Drehung an der Kontakt
feder F schleift, wodurch eine Verbindung von C zur Erde her
gestellt wird, da F an den isolirten Winkel W befestigt ist und 
an dies em bei del' Klemme K" der Erdleitungsdraht anschliesst. 
Der Hebel H steckt nur lose auf del' Kettenradwelle und wird 
von dieser bIos durch Reilmng mitgenommen, indem ihn eine urn 
die Welle gewundene Spiralfeder gegen einen Wellenabsatz presst. 

Seine Bewegung ist begrenzt durch die zwei gegenUberliegenden 
Stellschrauben S und S', an welche sich H je nachdem sich R rechts 
oder links dreht, d. h. also das Wasser steigt oder fallt, an-
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presst. Hierbei tritt H ersterenfalls mit einer Kontaktfeder i, 

letzterenfalls mit i' in Beriihrung. Bei i beziehungsweise del' 
damit metallisch verbundenen Klemme K schliesst abel' die eine, 

Fig. 38. 

bei i' beziehungsweise K' die andere del' zum Zeichenempfangel' 
fiihrenden Leitungen an. NlLchdem nun die Schwimmerkette und 
del' Kettenrand von C und H durch eine entsprechende Hart
gummi-Zwischenlage isolil't ist, die bei del' letzteren abel' durch 
die Feder e und Metallringe' in leitender Verbindung stehen, so 
ist ersichtlich, dass die am Beobachtungsorte aufgestellte Batterie 
(Fig. 39) jedesmal th1itig werden wird, sobald einer del' Platin
vorspriinge des Rades C die Kontaktfeder F beriihrt, was immer 
geschieht, wenn K eine 1/10 Umdrehung vollendet hat, odel', was 
das gleiche bedeutet (da del' Urn fang von K= 50 cm.), sobald 
sich del' Wasserstand urn 5 cm. andert. Del' von del' Battel'ie b 
gelieferte Strom wird seinen Weg, je nachdem das Wasser fallt 
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oder steigt, von del' Erde E (Pig. 39) iiber K", F, 0, H, i, oder 
K", F, 0, H, i' geschlossen finden und sonach ersteren Falles den 
Elektromagneten M, im andern Falle den Elektromagneten M' 
tatig machen. 

Der Zeichenempfan
ger ist wieder ganz ahn
lich dem unter Punkt 
28 geschilderten, wie 
denn auch die Leitungs
anordnung mit jener 
beim Hassler' schen 
Wasseranzeiger iiber
einstimmt. 

Die beirn Reservoir 
aufgestellte Kontakt
vorriehtung - die Art 
del' Befestigung geht 
aus Fig. 37 und Fig. 38 
deutlich hervor - ist 
durch einen Bleehkasten 
wohl verschlossen, so 
dass aHe Theile gegen 
Verstaubung und den 
Einfluss del' Wasser-
diinste geschiitzt sind 
und nUl" das Kettenrad 
befindet sich ausserhalb 
des Verschlusses. 

Zu erwahnenkomrnt 
noeh eine sinnreiche V Ol"

richtung an der Kon
taktvorrichtung, welche 
den Zweck hat, zu ver
hind ern, dass eine Kon
taktgebung des Rades ° 
Fig. 37 und Fig. 38 in 
die Zeit falle, wahrend 
welcher gelegentlich des 

Fig. 39. 
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Ueberganges vom Steigen zum Fallen des Wassel's und umgekehrt, 
del' Arm H die eine Feder i bereits verlassen, die andere abel' noch 
nicht erreicht hat. In diesem Falle bliebe namlich trotz des Kon
taktes zwischen (J und F die Linie unterbrochen und das Zeichen am 
Empfanger aus, was hauptsachlich bei rascherem Niveauwechsel des 
Wassel's Unrichtigkeiten am Zifferblatte hervorbringen wiirde. Das 
Kontaktrad (J ist deshalb nicht ganz fest auf seiner Axe, sondern nur 
durch eine Feder und Nuth, von welcher letztere weiter ist, als 
erstere, verbunden, so dass die Axe bei jeder Aenderung del' Be
wegungsrichtung noch ein kleines Stuckchen Leergang hat, falls (J 

festgehalten wird, und H Zeit findet, seinen Weg bis zu i odeI' 
i 1 zu vollenden, ehe (J den Kontakt mit del' Feder F verlassen 
hat. Das Festhalten des Rades (] besorgt eine Bremse, die mit 
den durch die Feder F gegeneinander gezogenen Bremmsbacken 
B und B' auf eine mit (] verbundene Bremmsscheibe 0 wirkt. 

30. Ein aus del' Telegraphenbau-Werkstatte von A. Allmer 
in Prag hervorgegangener Wasserstandszeiger giebt gleichfalls den 
jeweiligen Wasserstand auf einem Zifferblatte an, hat jedoch nur 
eine Leitung notig. 

'K 
9 

Fig. 40. 
Der Schwimmer und 

das Gegengewicht han
gen auf einer Scharten
kette K x;. (Fig.40) und 
ubertragen durch das 
Kletterrad R1 ihren 
Gang auf das Zahnrad 
R, welches mit R1 die 
Drehaxe x gemeinscbaft
lich hat. R greift in 
ein auf del' Axe y sitzen
des Getriebe T, das sich 
sechsmal umdreht, wenn 
Reine volle Umdrehung 
macht. 

Auf y sitzt auch 
ein Doppeldaumen D 
aus Hartgummi, welcher 
in del' Ebene del' vier 
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Hebeln a l a2 aa a4 (Fig. 41) liegt. Letztere werden durch 
Federpaare f I, ItI, ... in einer Lage erhalten, bei welcher die 
Kontaktfedern C1 C2 C3 C4 die gegeniiberstehenden Kontaktschrauben 
8, 8 2 8 3 8 4 

nicht beriih
ren konnen. 
Die Dreh
zapfen del' 
Hebel a1 ••• 

sind wie die 
Federnpaare 

11/1 ... und 
die Schrau
benstander 8 1 

... an elDer 
Gestellwand 

befestigt"alle 
diese Teile 
abel' unter 
einander iso
lirt und nul' 

Fig. 41, 

~c [tTl 1 
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: .L r------------------' 0. ----------__ -, ______ _ 
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I I 
I I 
I I 

L_:~ J 
" I 

I 

9 • c 
i~ ~ 
I ~l 
\ ~I 
t ',3 ! 
\ } 

I ! I 

~B ~:----- i 
L.. __________________________ .:. _________________ ..! 

in del' gestrichelt angedeuteten Weise durch Drahte mit del' Linie 
L, del' Batterie B oder del' El'dleitung E in Verbindung ge
bracht. Die Batterie ist also diesmal beim Reservoir aufgestellt. 

Hangt nun del' Schwimmer bei K (Fig. 40) und geht del'
selbe, weil das Wasser fiint, nach abwarts, so dreht sich D 
(Fig. 41) in del' Pfeilrichtung. Dabei wird D beim Passiren 
immer je ein Paar del' Hebeln a aus del' Ruhelage bringen und 
zwar derart, dass c1 und Cs auf 8 1 und 8 a gedriickt, C2 und C4 

abel' von den Kontaktschrauben umsomehr entfernt werden. Bei 
jeder Umdrehung des D entstehen somit einmal die Stromwege 
C1 81 und Cs 8a, wobei die Batterie wirksam wil'd und ihren Strom 
von Kupfer K iiber 8a C3 in die Erde schickt, von wo er tiber die 
Linie L, dann tiber (;1 81 wieder zum Zinkpol zuriWkkehrt. 
Wiirde hingegen das Wasser steigen, so nehmen R und D den 
umgekehrten Weg und D driickt jetzt bei jeder U mdrehung C2 

und C4 auf 82 und 84, dagegen C1 und Ca von den Kontakten weiter 
abo Es wird in diesem Falle del' Strom von K iiber 8 2 c2 den 
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Weg in die Linie L finden, von wo er fiber E c, 8, zum Zink
pol zurfickkehren kann. 

Wie man sieht, werden also beim Steigen des Wassers po
sitiv, beirn Fallen negativ gerichtete Strome in die Leitung ent
sendet und zwar je ein Strom flir ein bestimmtes, gleichbleibendes 
Mass der Vermehrung , beziehungsweise Verminderung des 
Wasserstandes. Dementsprechend ist auch der Empfangsapparat 
(Fig. 42) der Beobachtungsstation eingerichtet. Das aussen sicht
bare Zifferblatt P ist in hundert Teile geteilt. Der Zeiger J 
wird, wenn del' Schwimmer am tiefsten Punkte steht, auf 0 ein
gestellt. Jede Teilung des Zifferblattes entspricht einer Um
drehung des Daumens D (Fig. 40 und 41), d. i. einer Differenz 
im Wasserstande von del' Grosse des Umfanges des Rades RI 
(Fig. 40) geteilt durch 6. Del' Apparat, welcher den Zeiger be

Fig. 42. - -- - ____ __ 0_------ 0 ____ 00 _____ _______ ..., 

{ I 
t P I 
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wegt, besteht 
ausdemElek
tromagneten 
M (Fig. 42) 
mit zweiAn
ker, Ai und 
A2 , die bei dl 

beziehungs
weise dl ihren 
Drehpunkt 

und die bei 
88 verstell
bare A brills
feder F ge
meinschaft

lich haben. 
I Die Stifte i l 

r-----~~--~~~~~~~--~--J------l und ~ und 
L _______ :!:::j~~'F~----_-....J die Schrau-

Eingrenzung del' Ankerbewegungen. 

ben ql und q2 
dienen ZUl' 

Die Anker sind Magnetstabe und liegen mit dem Nordpole 
VOl' dem Elektromagneten. 
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Die Ankerbewegungen ubertragen sich in del' bereits fruher 
besprochenen Weise (vergleicbe Fig. 23) dUl'ch die Federhaken hi 
und h2 auf die Zahnradcben %1 und %2' Das Rad %1 sitzt, wie 
das kleine Zabnradchen PI' auf del' Drehaxe WI fest, wahrend 
auf diesel' Axe das Kammradchen r l in einer Nuth leer lauft, 
und nnl' durch den Sperrkegel bl! del' in PI eingl'eift, mit WI in 
Abhitngigkeit gebracht ist. Es wird infolgedessen, wenn %1 durch 
den Anker Al bewegt wird, das Rad rl diese Bewegungen mit
macben mussen, wahrend es in nmgekehrter Richtung gedreht 
werden kann, obne WI oder %1 zn beeinflussen. Ganz gleich 
sind die Radchen %2 und r2 durch ein Gesperre gekuppeltj r l und 
r2 greifen in das Rad rein, das auf del' Zeigeraxe W festsitzt. 

Je nach del' Ricbtung del' durch M kommenden Strome wird 
del' Anker AI oder A2 angezogen werden. Nehmen wir an, dass 
positiv gerichtete Strome bei L eintreten, so wird AI nicht nnr 
nicht angezogen, sondel'll abgestossen, weil hier gleichnamige Pole 
aufeinander einwirken, A2 dagegen angezogen und dadurch %2. 

sowie durch Vel'mittlung des Gespel'res, von I', und r auch der Zeiger 
J in del' Richtung des Pfeiles um einen Zahn, bez. einen Theilstrich 
fortbewegt. Dabei bleibt aber die Axe WI sowie die Zahnradchen PI 

und %1 dUl'ch den Sperrkegel m, festgehalten, obwohl r das Rad r l 

leer mitnimmt. Jeder folgende in gleicher Richtung kommende 
Strom treibt auf diese Art den Zeiger in del' Pfeilrichtung um 
einen Teil~trich weiter. Tritt bei L del' Strom negativ ein, so 
arbeitet nun in ganz gleicher Weise del' Anker AI und bewegt 
den Zeiger nach riickwiirts, wahl'end jetzt die Axe W 2 durch den 
Sperrkegel b2 festgehalten bleibt, obwohl r2 leer mitlauft. 

31. Eine elektrische Vorrichtung, welche zwar nicht durch 
Zeicben den jeweiligen Wasserstand erkennen, denselben aber jeder
zeit messen lasst, hat Professor R. Ferrini I) in Mailand con
struirt. Als Zeichengeber (Fig. 43) dient eine ca. 2 em. weite, 
eiserne Rohre M M', die sieh unten anf eine Hohe von 1 Meter 
auf 12 cm. vel'breitert. Die ganze Hohe del' Rohre ist immer hOher, 
als del' hOchste Wasserstand. Das verbreiterte Endstuck M' 
taueht in ein gusseisernes mit Quecksilbel' gefulltes Gefass G ein. 

1) Vergl. Zeitschrift fdr angewandte Elektricitiitslehre. II. Band 
No. 5 pag. 119. 
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Dieses Gef'ass sowie das ganze untere Rohrende umgiebt eine guss
eiserne Rohre Q, die seitlich mit einer Anzahl von Oeffnungen p 

versehen ist. Durch diese Oeffnungen dringt das Wasser in das 

Fig. 43. Innere der Glocke, ubt hier einen Druck auf 
das Quecksilber aus, so dass dieses im Inneren 
der Rohre jl£' auf eine gewisse Rohe gehoben 
wird. Aendert sich der Wassel'stand um 2 em., 

so nimmt die Rohe des Quecksilbers in M' im 
gleichen Sinne um 1.5 mm zu oder ab. In M' 
befindet sich ferner ein 80 em. langer und 10 em. 

dickel' Cylinder a a aus Porcellan, um welchen 
in einer spiralfOrmigen N uth, die in ca. 500 
Windungen um seine AussenfHiche lauft, ein Imm. 

dicker Eiscndraht aufgewickelt ist. 
Denkt man sich nun das eine Ende der 

Drahtspirale durch das Quecksilber hindurch mit 
dem gusseisel'llen Gefasse G und Bonach auch mit 
del' Rohre Q Q und mit der Erde (Flussbett
boden) metallisch in Vel'bindung gebracht, wah
rend das andere Ende L (Fig. 34) isolirt durch 
die Rohre weitergefuhrt und bis zur Beobach
tungsstation geleitet ist, so kann man dort, indem 

man nach irgend einer del' bestehenden Methoden den Widerstand 
dieser Leitung misst, auch zugleich den jeweiligen Wasserstand 
feststellen. Man braucht zu dem Ende nur vorerst den Wider
stand del' ganzen Linie und dann del' Drahtspirale fur eine Win
dungshohle von 1.5 mm. ein fur allemal zu messen. Der Leitungs
widerstand wird sich bei ungleichen Wasserstanden dadurch andern, 
dass mehr odeI' weniger Drahtwindungen der Spirale vom Queck
silber beruhrt werden. Der Wasserstand wird also, wenn L den ur
sprunglichen Leitungswidel'stand L\ den augenblicklich gemessenen 
und w den eines Spiralganges von 1.5 mm. bezeichnet, gleich sein 

L-Ll X 2 em.. Rierzu werden aber auch noch COl'recturen wegen 
w 

den Temperaturdifferenzen notig u. s. w. Die ganze Anordnung 
scheint fur die Praxis nicht gerade besonders geeignet zu sein. 

Dem hier nur im Principe angedeuteten Wasserstandsmesser 
hat ubrigens Professor Ferrini eine Form gegeben, die es ermog-
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licht, gleich die Temperaturcorrecturen, die Messungen der Con
stanten u. s. w. mit einem Schlage zu bewerkstelligen, so dass das 
Messverfahren wesentlich vereinfacht und sicherer wird. 

32. Einen anseheinend sehr praktisehen Wasserstandszeigerl) 
benlitzt die Nottingham Waterworks Company bei ihl'en 
Pumpwerken. Del' Zeichengebel' (Fig. 44) besteht wieder aus einem 
in del' Zeichnung nicht dargestellten Schwimmer mit Gegengewieht, 
del' auf einer libel' eine Rolle laufenden Kette hangt. Auf del' 
Rollenaxe sitzt aueh ein in del' Figur gleichfalls weggelassenes 
Zahnrad RI fest, das in ein zweites Zahnrad R2 eingreift. Letz
teres Ubertriigt seine Bewegung auf das Getl'iebe Ra' Auf del' 
Triebaxe a ist 
aueh noch eine 
aus Hartgummi 

hergestellte 
dicke Scheibe R4 
aufgekeilt, aus 
welcher seitlich 
ein Stift 8 yor
steht, wahrend 
an del' Periphe
rie ein plati
nirter M etall
wulst b vorsteht, 

Fig. 44. 

welchel' durch Schrauben mit del' Axe a in leitende Verbindung ge
bracht ist. Ein um eine Axe dl'ehbares metallenes Herzstlick H 
tragt die zwei drehbaren Daumen d und dt, welche dureh eine 
Spiralfeder f gegen Anschlagstifte gedrlickt werden. Del' obere 
Theil des Herzstuckes ist reehts und links mit Platinkontakten n nl 

versehen, welchen die Kontaktschrauben c, c gegenliberliegen. Zwei 
von den Klemmen k k 1 ausgehende Kontaktfedern y yl schleifen auf 
del' Scheibe RJ,' Zu kist del' Kupferpol del' Batterie B und ein zur 
linksliegenden Kontaktschraube c fiihl'ender Draht angeschlossen, 
wahrend mit kl die rechtsliegende Kontaktschraube und del' Zinkpol 
in leitender Vel'bindung steht. Die zumEmpfangs-Apparat fiihl'ende 

1) Vergl. The telegraphic Journal vom 15. Juni 1879. 
K a hlfiir st, Wasserstands-Anzeiger. 4 
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Linie L schliesst zum Herzstiick H, die Erdleitung E zur Axe a 
bez. den Wulst ban. 

Nehmen wir an, das Wasser steige und del' Schwimmer ginge 
also nach aufwarts, so bewegen sicb die Rader in del' durch Pfeile 
angedeuteten Richtung. Hierbei erfasst del' Stift 8 den Daumen d l 

und dreht das Herzstiick zur Seite, bis 8 an d l vollig voriiber kann; 
dabei wird n del' linksliegenden Kontaktschraube c genahert und end
lich durch das auf del' kritftigen Feder g sitzende, drehbare Scheib
chen t fest auf c gedriickt. Kommt nun b mit y in Beriihrung, 
so ist zwar eine Verbindung vom Kupferpol zur Erde und von 
del' Linie zur Erde hergestellt, eine Stromerzeugung jedoch nicht 
moglich, weil, wie man sieht, del' Zinkpol isolirt bleibt; dreht 
sich abel' R, weiter bis endlich b die Kontaktfeder yl beriihrt, 
so tritt ein Strom von Kupfer iiber c (y schleift jetzt auf Hal't
gummi und ist sonach isolirt) und iiber Hin die Linie L, del' durch 
die Erde iiber a, b, yl, kl zum Zinkpol zuriickgelangt. Diese 
Apparatstellung wiederholt sich bei jeder weitel"en, in del' gleichen 
Richtung erfolgenden Umdrehung von R •• d. h. solange del' Wasser
stand zunimmt, werden nul' positive Strome in die Linie ent
sendet. 

Del' Stift 8 erfahrt, nachdem er bei del' erst en Umdrehung 
von R4 den Daumen d l bereits geniigend zur Seite gedriickt hat, 
urn voriiber zu konnen, bei den weiteren Umdrehungen kein 
Hemmniss mehr, da er den Daumen d, den er zwar auf seinem 
Wege findet, in die Hohe hebt, denn die Feder f giebt nach, 
driickt abel', sobald 8 an d voriibel' ist, d gleich wieder nach ab
warts gegen den Anschlagstift. 

Fallt abel' das Wasser, so macht das ganze Raderwerk den 
verkehrten Weg und 8 kommt nun von del' andern Seite, kann 
zwar an d l voriiber, nicht abel' an d, sondern erfasst diesen 
Daumen an del' Vorderkante und legt nun das Herzstiick H nach 
rechts urn, wo wieder das einfallende Federscheibchen t bewirkt, da~s 
del' Kontakt zwischen n l und dem rechtsliegenden c ein inniger sei. 
Kommt bei del' weiteren Drehung b zu yt, so ist zwar del' Zinkpol 
und die Linie zur Erde verbunden, ein Strom kann indessen nicht 
entRtehen. Wohl abel' wird die Batterie wirksam werden, wenn 
b bis y gelangt, wo dann ein Strom von del' Batterie B iiber k, 
y, b, a., E L, H, n\ c (rechts) und Z (yl ist jetzt isolirt) seinen Weg 
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findet. Das Fallen des Wassers wird jetzt also dureh negativ 
geriehtete Strome signalisirt. 

Del' am Beobacbtungsorte aufgeBtellte Signalapparat (Fig. 45) 
besteht aus zwei Elektromagneten M und MI, die mit ihren Polen 
einander zugekehrt sind; dazwisehen 
befindet sieh del' auf einer Axe a 

drehbare magnetisirte Anker A. Die 
Bewegungen des Ankers werden durch 
Stellsehraul,en, die in del' Zeiehnung 
weggeblieben sind, fixirt. Zwei haken
fOrmige urn 0 0 1 drehbare Hebel h 
hI, Lehnen sieh mit ihren kurzen 
Armen gegen das obere Ende des 
Ankers so, dass sie vermoge ihre8 
Gewiehtes die A breissfeder ersetzend, 
den Anker in der Mitte zwischen den 
ELektromagnetpolen festhalten. 

Kommt jedoch z. B. ein posi
tiver Strom durch die Linie, so 

Fig. 45. 

o 
a 

zieht H den Anker A an, M1 stosst ihn ab, er bewegt sieh 
nacb links und hebt dabei den Hebel h, so dass dieser mit dem 
Sporn p in das Steigrad R eingreift und dasselbe um einen Zahn 
in der durch einen Pfeil angedeuteten Richtung weitersehiebt. 
Hort del' Strom und also die magnetisehe Wirkung des Elektro
magneten auf, so stellt h vermoge seines Gewiehtes den Anker 
wieder in die Mittellage zuruck. Das Steigrad wird indessen 
dureh das auf del" abwarts wirkenden Feder f sitzende Rollchen 
in seiner Lage festgehalten. Auf der Axe x des Steigrades stecH 
aueh del' Zeiger Z, der an einem entsprer.hend getheilten Uhr
blatte P die erhaltenen Verse hie bung en kennzeiehnet. Ein nega
tiver Strom zieht A gegen HI und bringt also den Hebel hI in 
'rhatigkeit, del' nun das Steigrad und den Zeiger in die entgegen
gesetzte Riehtung dreht. 

Das Steigen und Fallen des Wassers 
dieser Vorriehtung sogleieh VOlll Zifferblatte 
a bgelesen werden. 

kann somit auch bei 
des Empfangapparates 

33. Bei allen elektrisehen Signalanlagen, die nicht unter 
einer stli.ndigen, fachmannisehen Aufsicht und Pflege stehen, sind 

4* 
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die feuchten Batterien eine mitunter recht fiihlbare Kalamit1tt; 
sie verlangen eine sorgliche Instandhaltung, miissen rechtzeitig 
nachgefiillt oder ausgewechselt werden u. s. w. (vgl. Punkt 38). 
Wird hierin Etwas ungeschickt gemacht oder vers1tumt, so ver
sagt die V orrichtung ihren Dienst. 

Dieser Uebelstand haftet dem bei den Berliner Wasserwerken 
an, der Ober8p1'ee und in Tegel sowie vielfach anderweitig ange
wendeten elektrischen Wasserstandszeige1' von Siemens und 
Halske nicht an, weil bei diesem Apparate die yom auf- und 
niede1'gehenden Schwimmer ausgeiihte Kraft nicht nul' den Zeichen
geber th1ttig macht, sondeJ'll gleichzeitig auch ;mr Stl'omel'zeu
gung dient. 

Die Vol'richtung (Pig. 46) beim Reservoir besteht n1tmlich 
im Wesentlichen aus einem Magnetinduktol', wie er im Punkte 11 

Fig. 46. 

(Fig. 11, 12 und 13) geschildert wurde. Statt del" Handkurbel 
ist jedocb das Kettenrad K vorhanden, iiber welches eine in del' 
Zeichnung weggebliebene Schartenkette (vergl. Fig. 48) geschlungen 
ist, die den Schwimmer und das Gegengewicht (8 und G in 
Fig. 48) tragt. 
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Beim Steigen und Fallen des Wassel's ubel'tragtalsoderSchwim
mer seine Bewegung auf K (Fig. 46) und weiter durch R auf das 
Getriebe r j die Axe a des letzteren ist aber diesmal mit del' Axe des 
Inductorankers J nicht direkt verbunden, sondel'll dieser wird dmch 
die Kraft einer im Federhaus F eingehangten Spiralfeder in Ro
tation verseht. Auf der Axe a sitzen namlich zwei Mitnehmer 
n, wovon del' eine bei der Links- Drehung von a das Federhaus, 
der andere hingegen bei del' Rechts-Drehung von a die Federaxe 
mitnimmt, wahrend gleichzeitig im ersteren FaIle die Federaxe, 
im letzteren das Federhaus durch Nasen an dem auf einer Dreh
axe d sitzenden Arme b festgehalten werden. Mit d ist auch der 
Arm c, den eine Feder gegen a druckt, steif verbunden. Sobald 
sich r einmal herumgedreht hat, schiebt ein auf a sitzender Ex
zenter den Arm c zuruck; es weicht also a uch b zmuck, die 
Nase, welche bei b das Federhaus, bezw. die Federaxe festhielt, 
verliert ihl'en Halt und die Signalfeder in F schnellt ab, wobei 
del' Induktoranker durch Vermittlung eines zweiten Mitnehmer
paares gleichfalls einmal herumgedreht wird. 

Jede Umdrehung des Getriebes r bringt sonach ein Wechsel
stl'ompaar zu Stande, das, jenachdem del' Schwimmer aufwarts 
oder abwarts gebt, - ahnlich wie bei Fein's Apparat (vergl. 
Punkt 29) die Batteriestrome - in die eine odeI' die andere del' 
zwei vom Induktor zum Empfanger fuhrenden Leitungen (LI und 
L2 Fig. 48) gelangt. 

Del' Empfangel', welcher ursprunglich (1866) die in Fig. 47 
dal'gestellte Anordnung hatte, seitdem abel' (1871) einige zweck
dienliche, am Pl'inzipe ubrigens Nichts andel'llde Modifikationen er
fuhl', besteht del' Hauptsache nach aus zwei Elektromagneten, I) 
die symmetrisch rechts und links von der Platte P angec.rdnet 
sind. Die dazu gehOrigen Anker, als welche hier magnetisirte 
Eisenstabe benutzt werden, sind wieder mit je einem Hakchen ver
sehen (vergl. Fig. 23), das in ein Zahnrad eingreift. Die Lage 
des Ankel's des Hakens und del' Zahne des Zahnrades auf del' 

1) Vergl. Zeitschrift des deutsch-osterr. Telegraphenvereins. Jhrg. 
13, S. 185 - Dub, Die Anwendung eles Elektromagnetismus, 2. Aufi. 
S. 783. - Bericht iiber die wissenschaftlichen Instrumente auf der 
Berliner Gewerbe-Ausstellung im Jahre 1879. S. 510. 
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Vorderseite von P ist natlirlicb gerade die entgegengesetzte von 
jener der genannten Bestandteile auf der Rlickseite del' Platte P. 
Je nachdem die Strome vom Induktor S fiber g l oder fiber g k 
kommen, wird das eine oder das andere Zahnradcben (in ent
gegengesetzter Richtung) bewegt werden. Die Uebertragung der 
Bewegung auf die Axe y des Zeigers z, der wieder vor einem 

Fig. 47. 

/ 

/ ... 
.. 

In der Figur weggelassenem Zifferblatte lauft, gescbiebt durch 
Vermittlung eines Planetenradcbens ('lergl. Fig. 36), wie dies 
bereits in Punkt 28 erwabnt wurde. 

Die allgemeine Anordnung eines Bolch en Wasserstandszeigers 
beispielsweise an einem eingewolbten Kanale erlautert des Nliberen 
Fig. 48. Damit das Gegengewicht G einen geringeren Gang er
halte, lauft dasselbe auf einer Flaschenrolle. Um flir den Fall, 
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Fig. 48. 
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dass die Schwimmerkette reissen sollte, oder sonst ein Umstand 
das Aufhissen des Gewichts notig macht, dieses leicht aus dem 
Schachte zu bringen, dann auch um dem Gewichte rine Art Fiih
rung zu geben, ist die Gliederkette K vorhanden. Vom Induktor 
J, der zweckmassig auf Konsolen, genau iiber den Kettenschacht 
angebracbt ist, fiihren die Leitungen L1 und L2 zu dem am 
Beobachtungsorte befindlichen Zeichenempfanger Z. Am Ziffer
blatte dieses Apparates kann, wenn man wiinscbt, dass irgend 
ein bestimmter Wasserstand noch durch ein Larmsignal besonders 
signalisirt werde, ein verstellbarer Kontakt angebracht werden, 
den man auf jenen Teilstrich einstellt, del' dem obengenannten 
Wasserstande entspricht. Die Zeigeraxe ist nun mit dem Pole 
einer Batterie B in Verbindung gesetzt, deren zweiter Pol zu 
dem Alarmapparat W; etwa einem kraftigen Wecker, (Selbstunter
brecher, Fig. 25) an schlie sst, wahrend schliesslich der zweite An
schluss des Allarmapparates mit dem verstellbaren Kontakt lei tend 
verbunden ist. Kontakt und Zeigeraxe sind jedoch von einander 
isolirt; erst wenn der Zeiger auf seinem Wege bis zum frag
lichen Teilstriche gelangt, tritt er mit dem Kontakte in Be
riihrung und schliesst auf diese Art den Stromkreis del' Batterie 
B, infolge dessen del' Alal'mapparat (Wecker) tatig wird 1). 

34. SoIl en iiber die Wasserstande bleibende Aufschreibungen 
gefiibrt werden, so wird sich die Anlage natiirlich wesentlich kom
plizirter gestalten. Es hnn in diesel' Richtung etwa zweierlei 
verlangt werden: entweder solI bIos die Zeit des Eintretens und 
die Dauer del' Maximum- oder Minimum-Wasserstande angemerkt 
werden, oder es ist in bestimmten Zeitintervallen del' zeitweilige 
Wasserstand graphiscb zu registriren. 

35. Die erstere diesel' Aufgaben wird sich allenfalls mit del' 
in Fig. 49 dargestellten, ziemlicb einfachen Vorrichtung lOsen 
lassen. Die auf einem FussbreHe befestigte, gutgehende Uhr U 
treibt statt des Stundenzeigers eine Scheibe S. N och zweckdien
licher ist es, eine Uhr zu wahlen, welche die Scheibe aIle 

1) Ein ganz besonders ingenieuser, von Horn in Berlin 1874 con
struirter Wasserstandsanzeiger fur feinere Zwecke ist im .Bericht tiber 
die wissenschaftlichen Instrumente auf der Berliner Gewerbeausstellung 
1879" Seite 511-514 beschrieben. 
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24 Stunden erne volle Umd1'ehung machen liisst. An diesel' 
Scheibe wird mittels Haften ein Papier befestigt, auf dem eine 
Teilung vorgedruckt ist, welche die Stunden, beziehungsweise 
:Minuten (mindestens 6 oder 12 Teilstriche per Stunde, d. h. 
zehn- bis fiinf-Minuten-Intervalle) anzeigt. 

Gleichfalls am Fussbrette angeschraubt ist del' Elektro
magnet M mit dem Anker A, welchen die Abreissfeder f bei 
stromloser Linie gegen die 
Stellschraube p zieht. Del' Fig. 49. 

Ankerhebel tragt am obe1'en 
j1Jnde einen Stahlstift odeI' 
auch Blei- odeI' Blaustift s, 
welcher seine Spitze del' 
Papierscheibe zukehrt. Denkt 
man sich nun den Elektro
magnet M in die zum Zei
chengeber fiihrende Leitung 
eingeschaltet und den Schlies
sungskl'eis geschlossen, also 
in M Strom, 80 wird del' An
ker so weit angezogen, als 
dies die Stellschraube q ge
stattet und dabei s gegen das 
Papier gedriickt. Wenn nun 
an del' Stelle, wo del' Stift 
die Scheibe trifft, diese mit 
einer kleinen Nuth versehen 
ist, die natiirlich rings her
umlaufen muss, so kann 
del' Stift ein sehr deutliches 
Zeichen erzeugen, auch wenn 
er nicht farbt. Ein ganz 

s 

kurzer Strom wird nul' einen Punkt, ein Hinger dauernder einen 
entsprechend langen Strich, wie bei einem Morse-Schreiber hervor
bringen. Die Papierscheibe wird selbstverstandlich alIe 24 Stunden 
abgenommen und durch eine neue ersetzt werden miissen. 

Es k5nnen auch zur Mal'kirung des hOchsten und niedersten 
oder auch dazwischen liegendel' ·Wasserstande zwei oder mehrere 
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Teilungen auf der Scheibe eingezeichnet sein, in welcbem Faile 
fUr jede ein eigener Schreibstift sammt Elektromagneten, sowie 
Kontaktvol'l'ichtung (Zeicbengebel') und Leitung vol'handen sein 

o 

Fig. 50. miisste, und es angezeigt sein 

o 

Fig. 51. 

wiil'de, die Uhl' und Scheibe 
borizontal und rings um die
selbe die Schl'eibvorricbtungen 
anzuordnen. 

36. Ein Registrirappal'at, 
del' fiir genaue Aufschreibungen 
einzelner Wasserstlinde oder 

'" andel'er Bewegungs-Phasen VOl' 
ziiglich geeignet ware und bei 
welchem das t,igliche Abnehmen 
des beschl'iebenen Papiers er
spart bleibt, ist del' in Fig. 50 
bis 52 dargestellte, von ScMftier 
in Wien 1) construirte. Ein mit 
Gewicbt betriebenes und durcb 
das Pendel G regulirtes Ubr-

M .. 

werk ganz eigen
tiimlicber Con
struction (Fig. 50) 
zeigt die Tages
zeit in gewohn
licher Weise auf 
einem Zifferblatte 
an und treibt 
gleichzeitig die 
seitlich hera us
tretende WeUe W, 
welche zu dem 

M, eigentlichen Re-
gistril'apparat 

(Fig. 51 und 52) 
fiihrt und diesen 
in Tatigkeit setzt. 

1) Vergl. Elektrotechn. Zeitschrift. Marzheft 1880 Seite 97. 
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Auf der Welle W, welche in den Standerplatten Ll und L2 ge
lagert ist und sich gleichformig und zwar mit der Geschwindig
keit des Minutenzeigers der Uhr dreht, sitzt die Scheibe S, dann 
der Papierzugscylinder C und das Zahnrad B. Die gleichfalls in 
Ll und L2 lagernde Welle 0 tl'agt an ihren Enden die Zahnrader 
e1 und e2 , von welch en ersteres in das in B eingreifende Zwischen
zahnl'ad h (Fig. 52) eingreift. Auf der Welle 0, lose aufgesteckt, 
ist ferner auch del" Rahmen fl' welcher die Axe 0, des Zahn
radchens rll tl'agt, sowie 
auf der andern Seite ein 
ahnlicher Rahmen 12, del' 
die Axe d2 des Zahnrad
chens n2 tragt; n1 greift 
in das Zahnrad e1 und rl2 

in das Zahnrad e2 ein. 
Auf d1 sitzt ausser n1 

auch noch eine Scheibe 
P., welche an der Peri
ph erie mit 60 erhabenen 
Teilstrichen versehen ist, 
und auf del' Axe d. nebst 
n2 gleichfalls eine solche 
Scheibe P2' in welche abel' 
statt der Teilstriche die 
Typen 1 bis 12 einge-
schnitten sind. 

Fig. 52. 

Die Anzahl del' Zahne obiger Zahnrader ist so gewahlt, dass 
sich d1 mit del' gleichen Geschwindigkeit als W bewegt, wahl'end 
d2 auf zwolf Umdrehungen von W 13 Umdl'ehungen macht. 

Die Scheibe PI hat den gleichen Umfang wie del' Cylinder C 

und sie legt sich also vermoge del' Beweglichkeit ihres Lager
rahmenR 11 bestandig auf das Papier, das in Form eines Streifens 
P von einer unterhalb liegenden, in del' Zeichnung weggelassenen 
Rolle durch C und die zwei Friktionsl'ollen u, welche von den 
Hebeln y getragen und durch eine auf den Hebelaxen j sitzende 
Wurmfeder V auf das Papier gegen C gepresst werden, gleich
massig abgewickelt wird. 

An den Lagerrahmen 12 ist eine kleine Rolle'¥" angebracht, 
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welche auf del' Mantelflache del' Scheibe S Hiuft und verhindert. 
dass P2 mit dem Papiere in Beriihrung kommt. S hat abel' an 
einer Stelle den Aus8chnitt c, del' bei jeder Umdrehung, d. i. 
also aIle Stunden einmal, unter 'I' kommt, in welchem FaIle dann 

12 tiefer niedergehen und P2 das Papier beriihren kann. Die 
Scheiben PI und P2' odeI' wenn man sie so heissen will, die 
heiden Typenradchen, werden durch die sie beriihrenden Farb
walzen DI und D2 bestandig mit Farbe befeuchtet und es wird 
das erstere fol'tlaufend Striche auf dem Papierstreifen hervor
bringen, welche die Minuten markiren, wahrend Ps nur aIle 
Stunden einmal beim Einfallen del' Rolle r in den Einschnitt c 
eine Ziffer auf den Papierstreifen abdriickt. Die Ziffern werden 
der arithmetischen Ordnung nach kommen mussen, weil sich P2' 
wie gesagt, 11/12 mal umdreht, wah rend W und der darauf sitzende 
Papierabwickel-Cylinder C einen Drehgang vollendet. 

A uf den Streifen erscheinen sonach die Minuten und Stunden 
verzeichnet. 

Wiirden nun eine Anzahl Elektromagnete M;. M2 Ma M4 
vorhanden und mit den respectiven Kontaktvorrichtungen del' zu 
kontrolirenden Bewegungsphasen (hOchster, niedrigster, mittlerer 
Wasserstand oder dergl.) durch je eine Leitung, Bowie mit einer 
Batterie vel'bunden sein, deren Ankerhebeln mit Schreibstifte I, 
II, III, IV (Fig. 51) versehen sind, so wil'd die gestellte Aufgabe 
wieder in del' Art - nul' noch zweckdienlicher - gelost sein, 
wie dies im Punkte 35 schon besprochen wurde. 

37. Zur Losung del' unter Punkt 34 zweitgedachten Aufgabe 
lasst sich beispielsweise del's. g. Limnigraph, wie ihn Hasler 
in Bern erzeugt, verwenden: An einer Leitstange L (Fig. 53), 
welche bei 8 8 Drehzapfen hat, gleitet ein Schieber S, del' rechts 
mit einem Zeiger Z, links mit einem steifen Arme N versehen 
ist. Ein bei N eingeschraubter Stift kehrt seine nadelformige 
Spitze dem Cylinder C C zu. Diesel' ist ein in Axen drehbarer, 
mit Tuch iiberzogener Kartoncylinder, um welchen eine Papier
skala gespannt wird, auf del' die senkrechten Linien den Zeit
intervallen, die horizontal en del' reduzirten Pegeleinteilung ent
sprechen. An del' Leitstange L sitzt del' Querarm H HI fest, del' 
durch eine yom Ende HI zur Gestellswand gespannte Spiralfeder 
F in einer Lage festgehalten wird, bei welcher L so weit gedreht 
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ist, dass N den Cylinder nieht beriihren kann. Das zweite Gabel
ende H reieht mit einem Biigel b in das Triebwerk einer Uhr U. 
Diese hat zwei dureh Federtrieb bewegte Raderwerke, woyon das 
eine als eigentliehes Uhrwerk, gleiehzeitig aber noeh dazu dient, 
das zweite in bestimmten ZeitintervaIlen - sagen wir aIle 10 
oder15Minuten-
auszulOsen. Der 
Zweek des zweiten 
ist, den Biigel b 
mit einem Exzen
ter zu fassen, die 
Kraft del' Feder 
F zu iiberwinden 
und den Arm H 
auf einen Moment 
naeh riiekwarts zu 
schieben, wobei 
natiirlieh die Leit-
5tange L sammt 
dem Arme S N 

mitgenommen 
und der N adelstift 
in's Papier ge
driiekt wird. Bei 
dieser Bewegung 
greift auch noch 
das an H mittelst 
eines naeh abwarts reiehenden Stieles befestigte Hakchen h in 
das auf del' Cylinderaxe festsitzende Zahnrad r, das so viele 
Zahne hat, als die Cylinderskala senkreehte Teillinien, und sehiebt 
es um einen Zahn weiter. Es dreht sieh also der Cylinder ge
legentlieh jeder Markirung um einen Teilstrich. Sobald die 
Wirkung der Uhr aufhort, kehrt H RI, al~o aueh Lund S N 
dureh die Wirkung del' Feder F in die urspriingliehe Lage 
zuriiek. 

Um die Aenderungen des Wasserstandes zu zeigen, muss 
sieh N natiirlieh entsprechend aufwarts und abwarts bewegen. 
Der Schieber S hangt desshalb an einer Schnur, die mit dem 
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zweiten Ende an der Trommel T befestigt ist. Je nach der 
Richtung, in welcher sieh die Trommelaxe AI dreht, wird die 
Schnur abgewickelt, wobei S, seinem Gewichte folgend, an L 
abwarts gleitet, oder aufgewickelt, wodurch auch S empol'gezogen 

Fig. 54. wird. Die Dl'ehungen der AXEJ Al 
kannen nun in gan:t gleicher Weise I) 
bewirkt werden, wie dies in Punkt. 
28, 29, 30, 32 und 33 von der Zeiger
axe der daselbst besproehenen Zeichen
empfanger (Fig. 36, 42, 45 und 47) 
gezeigt wurde. 

Wie ersichtlich, markirt del' Appa
rat nicht nur in gegebenen Zeitraumen 
den Wasserstand, sondern diesel' kann 
auch zu jeder Zeit an del' Skala P Q 
abgelesen werden. 

38. Schliesslich mage, urn auch fUr 
subtilere Schwimmeranlagen einBeispiel 
anzufiihren, del' von Hardy') fiir das 
Observatorium zu Havannah konstruirte 
elektromagnetisch e Barometrograph kurz 
el'wahnt werden: Ein leicht beweglicher 
Schwimmer befindet sich auf dem 
Quecksilber im oft'enen Schenkel C B 
(Fig. 54) des Barometers ABC und 
bangt an einem dUnnen Drahte, del' 
iiber ein sehl' kleines Rallchen, das an 
del' Drehaxe der Rolle E festsitzt, auf~ 
gewickelt ist. Wie der Schwimmer an 
dem kleinen Rallchen, so bangt ein 

1) Wenn es thunlieh ist, den Registrirapparat gleich an der Mess
stelle anzubringen, so !alIt die Notwendigkeit einer elektrischen Ueber
tragung natiirlich weg und Al (Fig. 41) kann direkt durch den Schwim
mer, der z. B. auf der Trommel W hiingt, gedreht werden, indem ein 
auf der Axe A sitzendes Trieb- in das auf del' Axe Al sitzende Zahnrad 
R eingreift. 

2) Vergl. Karsten, Encycl. XX p. 1295. - Dn Moncel, Expose IV. 
422. - Dub, Elektromagnetismus p. 771. 



63 

zwischen Fiihrungsrollen laufendes Lineal at b1 an der grossen 
Rolle E. Dem Lineal gegeniiber ist das als Gestellwand fiir 
den Apparat dienende Brett bei a b geschlitzt und auf der 
Hinterseite der Wand ein durch eine Uhr in Rotation ver
setzter Markir-Cylinder angebracht. Eine zweite Uhl' H bat die 
Aufgabe, als Stromsender zu wirken, indem sie alle Minuten die 
Verbindung zwischen einer Batterie und dem Elektromagneten 
N und gleich darauf eine zweite Verbindung der Batterie mit 
dem Elektromagneten M herstellt. Der Anker des Elektro
magneten N iibt hierbei durch sein Angezogenwerden einen 
leichten Stoss auf die Barometel'rohre aus (urn das richtige Ein
stellen des Quecksilbers zu bewirken), wahrend del' Anker von .jl£ 

durch Vermittlung eines Hebels auf das Lineal at bt driickt. 
Dal:l Lineal tragt aber bei i den mit seiner Spitze dem Cylinder 
D D zugekehrten Markirstift und diesel" dringt jedesmal in das 
Papier ein, sobald a 1 bt die vorgedachte, vom Elektromagnet )}I 

ausgehende Einwirkung erfahrt. Das gebrauchte Papier, dessen 
Vertikalstl'iche also die Beohachtungs-Zeiten angeben, wahrend 
die Horizontalstriche bezw. die vertikalen Abweichungen del' 
Markirpunkte den Quecksilbel'stand darstellen, wird nach Ablauf 
del' Umdrehungszeit des Markircylinders von demselben abge
nommen und durch ein neues vorgedrucktes Exemplar ersetzt. 

IV. 

Beschaffung, Instandhaltung und 
Kosten. 

39. Wie jede wie immer geartete Einrichtung solI auch die 
elektrische Signalanlage nebst der Zweckdienlichkeit drei Haupt
eigenschaften besitzen, namlich: Einfachheit, Soliditat nnd 
Billigkeit. 

Dem Laien imponirt in der Regel an den elektrischen Apparaten 
die Komplizirtheitj jemehr Hebel, Schrauben, Federn n. s. w. 
vorhanden sind, fiir desto schatzharer halt er das Instrument und 
es ist doch oft gerade das Gegenteil del' Fall. 
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Bestandteile, welche nicht wirklich zur .Erreichung der ge
forderten Leistung benotigt werden, sind nicht nur liberfllisaig, son
dern storend und sollen wegbleiben. Je einfacher del' Apparat, desto 
sicherer erfullt er seinen Dienst, desto leichter ist er in Ordnung zu 
halt en. Auf diesen Umstand solI del' Besteller schon bei Aufstellung 
seines Programmes Bedacht nehmen; nichtsdestoweniger ist es eine 
in der Praxis nicht seltene Erscheinung, dass diejenigen, welche 
sich zu einer Auslage fUr elektl'ische Einrichtungen entschliessen, 
verflihrt von dem, was sie libel' die immense Verwendungsfahig
keit des elektrischen Stromes gehOrt und gelesen haben, Forde
rung en aufstellen, welche weit liber das richtige Ziel hinausgehen. 
Die Apparate sollen nun, wenn man so sagen darf, "alle mog
lichen Melodien" spielen. Del' Mechaniker giebt sich Mlihe, 
fur ein gutes Stuck Geld del' gestellten Aufgabe zu entsprechen, 
fiihrt auch die Sache aus, allein sie ist dadurch kompllzirt ge
worden und - weniger zuverHissig. Del' Besteller hat sich um 
den sicheren Vortheil gebracht, den ihm eine einfache Anlage 
geboten Mtte und dagegen einen geschmalerten oder wenigstens 
ungewissen eingetauscht. Damit solI selbstverstandlich nicht 
gesagt sein, dass eine komplizirte Einrichtung stets unsicher sein 
musse. Wenn Alles von gutem Material, den mechanischen und 
elektrischen Gesetzen gem ass ausgefiihrt und mit del' notigen 
Sorgfalt gearbeitet ist, dann kann es und muss es wahl ent
sprechen. Man denke beispielsweise nur an einen Hughes'
schen Typentelegraphen oder an die ingeniosen, astronomischen 
und meteorologischen Registrirapparate1 ) der neueren Zeit u. s. w.; 
allein das sind sozusagen mechanische Kunstwerke, die eben ihrer 
Zwecke willen nicht einfacher hergestellt werden konnen, abel' 
auch entsprechend bezahlt werden mlissen. Wo hingegen ein 
zwingendes Erforderniss nicht vorliegt, solI wedel' im Programm 
noeh in del' AusfUhrung von del' mogliehsten Einfaehheit abge
wiehen werden. 

Soviel ist sichel', dass mit jedem Apparate, jedem Apparat
bestandteile, jedem Leitungsstlieke u. s. w., ja mit jeder An
sehlussklemme m e h r, die Fehlerq uellen zunehmen und dass k e in e 
elektrische Signalvorrichtung immer bessel' ist, als eine un ver-

1) Vergl. auch Punkt 36, 37 und 38. 
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Htssliche. Mit Hinblick darauf, wird nebst der maglichsten 
Einfachheit auch die grasstmaglichste Soliditat der Ausfiihrung 
unbedingte Notwendigkeit. 

Man darf sich in letzterer Beziehung nicht durch spiegel
blanke Bestandtheile, durch glanzend polirte Konsolen, Kastchen 
und Fussbretter odei' dergleichen das Auge lockende Nebensachen 
bestechen lassen; e8 handeH sich vielmehr - und auch bei del' 
einfachsten Einrichtung - darum, dass, Wifl schon a ben ange
deutet wurde, aIle Teile von vorziiglichem Material erzeugt, aIle 
Mechanismen richtig construirt, die Teile durchweg von ent
sprechender Dimension und rein, pass end und sorgf1iltig gearbeitet 
seien. 

Del' einzige Weg, welcher in diesel' Richtung dem Bestener 
gedeihlich sein kann, ist del', dasR er sich an eine bewahrte, 
in elektrischen Signalapparaten leistungsfahige Firma wendet. 
Fiir den Uneingeweihten ist es leicht, hierin einen Fehlgriff zu 
tun, denn gerade in jiingster Zeit, wo die elektrischen Haus
telegraphen eine allgemeine Verbreitung finden, gerirt sich schon 
jeder nachstbeste Brillenhandler als Telegraphen-Mechaniker, ob
wahl er die Tasten und Klingeln von irgend einer Fabrik be
zieht und vielleicht von dem ganzen Fache nichts weiter versteht, 
als nach einer Schablone die Drahte eines Haus-, oder wenn's 
hoch kammt, eines Hoteltelegraphen anzuordnen. 

Solche Leute sind es, welche, indem sie aus Unkenntniss 
mangelhafte Anlagen herstellen, die elektrischen Einrichtungen 
beim Publikum diskreditiren. 

Del' Besteller mage also nicht versaumen zu priifen, wem 
er sein Vertrauen zuwendet. 

Biirgt nicht etwa schon die Empfehlung eines tiichtigen 
Fachmannes odeI' del' bekannte Name del' Firma fiir dieselbe, so 
empfiehlt es sich, N achfrage zu halten, ob von ihr Aehnliches 
bereits ausgefiihrt wurde und, wenn dies del' Fall ist, sich die 
Einrichtung an Ort und Stelle zu besichtigen, sowie insbesondere 
von jenen Personen, welche an der Signalvorrichtung beschliftigt 
und an ihI'em richtigen Gang interessirt sind, iiber die Verlass
lichkeit und Zweckdienlichkeit der Anlage eingehend Bescheid zu 
holen. 

Was nun die Billigkeit anbelangt, so ist es schwer, hieriiber 
Kohlfiirst, Wasserstand.s-Anzeiger. 5 
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Direktiven zu ertheilen. Wird etwas Neues bestellt, namlicb was 
von den landlaufigen Mustern und den im Besitze des Mecbanikers 
befindlichen Apparattypen abweicbt, dann bleibt dem Besteller 
nur ubrig, sich yor der Ausfuhrung einen genauen Voranschlag 
machen zu lassen. Fur die haufig gebrauchten Formen lasst 
hingegen die Konkurrenz keine bedeutende Preisunterschiede mehr 
aufkommen. 

Fur Nichts gilt aber del' Grundsatz, dass niedrige Preise 
nicht immer die Billigkeit ausmachen, so sehr, als fur elektrische 
Anlagen und Offerten, welche fur dies en Artikel Preise stell en, 
die nennenswerth kleiner sind, als die gebrauchlichen Mittelpreise 
verdienen erfahrungsmas~ig wenig Vertrauen; derlei geht in del' 
Regel nul' auf Kosten des Materials und del' Ausfiihrung. 

Dafur lassen sich abel' haufig bei der Anlage im Allgemeinen 
durch Weglassung von Ueberflussigem Ersparungen erzielen, was 
von manchen Lieferanten nur zu gern ubersehen wird. Es ist 
z. B. uberflussig, dass Bestandteile aus theurem Material ge
macht werden, wenn man sie gleichwertig aus billigem herstellen 
kann, oder dass eine Ruckleitung gebaut wird, wenn eine gute 
Erdleitung (verg!. Punkt 4) zur Verfiigung steht, oder dass 
kostspielig isolirte Drahte an Stellen verwendet werden, wo ein
fache Wachsdrahte ganz gut den Dienst verrichten, oder dass 12 
Elemente eingeset7.t werden, wenn 6 geniigen. Sehr verfehlt 
ware es natiirlich, aus Sparsamkeit den verkehrten Weg ein
schlagen zu wollen. 

In dieser Richtung ein eigenes ricbtiges Urteil zu schOpfen, 
wird dem Laien schwer sein. desshalb wird er gut thun, sich VOl' 
der Bestellung einer elektrischen Anlage aus einer passenden 
Fachschrift uber die ins Auge gefasste Einrichtung nahere In
formationen zu holen, oder - insbesondere bei grosseren An
lagen - noch besser, einen tuchtigen Elektrotechniker als Bei
rat zu nehmen, der ihm das Progl'amm detaillirt ausarbeitet. 
und nach der Herstellung bei der Uebernahme zur Seite steht. 

38. Ein Haupterforderniss zur Erzielung einer stets ent
sprechenden Betriebsfahigkeit jeder elektrischen Signaleinrichtung 
ist die gute und unausgesetzte Pflege. Diese teilt sich in die 
Ueberwachung und in die eigentliche Instandbaltung. 

Die Aufgabe der Ueberwachung besteht darin, aIle ausseren 
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Anlasse fern zu halten, durch welche irgend ein Teil del' An
lage eine Beschadigung, aussergewohnliche Abniitzung, unzulassige 
Ingebrauchname u. s. w. erfah1'en konnte. Die Beaufsichtigung 
hat sich weiters darauf zu erstrecken, dass taglich odeI' wenigstens 
in regelmassigen, den Verhaltnissen angemessenen Zeitraumen 
die ganze Einrichtung in allen ihren Teilen durchgesehen werde, 
um festzustellen, ob Alles in Ordnung und gutem Zustande ist. 

Die Instandhaltung umfasst das rechtzeitige Nachfiillen odeI' 
Erneuern del' Batterien (wo solche vorhanden), das Reinigen und 
Oelen del' Mechanismen und das rechtzeitige Auswechseln schad
hafter odeI' abgeniitzter Teile. 

Wahrend zur Ueberwachung alle bei odeI' nachst del' Signal
einrichtung beschiiftigten Individuen heranzuziehen und anzuhalten 
sind, solI die Instandhaltung, welche schon mehr Sachkenntniss 
fordert, einem bestimmten, ganz besonders verlasslichen Beamten 
oder Arbeiter iiberantwo1'tet werden, del' vorher iiber seine Ob
liegenheiten genau und eingehend belehrt und praktisch geiibt 
wird. Es ist von besonderem Werte vornehmlich bei grosseren 
Anlagen, nicht nul' iiber die Anwendung del' Apparate, sondern 
auch in Betrefl:' del' Ueberwachung und Instandhaltung an alle 
Beteiligte, eine fassliche, kurze abel' geniigsam unte1'richtende 
Instruktion zu el'lassen und dieselbe allenfalls schriftlich aufzu
legen. Dabei muss auf die strikte und stete Befolgung diesel' 
Instruktion mit aller Strenge gesehen werden. 

Wenn kein geeignetes Individuum vorhanden ist, dem die 
Instandhaltung anvertraut werden kann, und es die Ortsverhalt
nisse zulassen, empfiehlt es sich, mit einem Telegraphenmechaniker 
gegen ein Jahrespauschale abzuschliessen. 8eh1' haufig iibernimmt 
in diesel' Weise gleich del' Lieferant die Instandhaltung unter 
Gewahrleistung einer andauernden Betl'iebsfahigkeit del' Einrich
tung. Derlei Ve1'einbarungen wollen abel' genau stipulirt und 
eingegrenzt sein, wenn del' Gefahr spaterer Meinungsvel,schieden
heiten iiber den Begriff nlnstandhaltungen" vorgebeugt werden soIl. 

Das hier Gesagte lasst vielleicht Manchem die PHege del' 
elektrischen Anlagen als miihevoll oder zeitrauhend und desshalb 
besonders kostspielig erscheinen; das ist jedoch keineswegs die 
l'ichtige Anschauung. Diese Arbeit ist an sich einfach und leicht, 
nul' will sie unbedingt piinktlich und gewis~enhaft vollzogen sein. 

5* 
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Eben hierin wird viel gesiindigt und haufig wird gedacht, 
wenn eine Einrichtung vom Mechaniker vollendet und betriebs
fahig iibergeben wurde, nun miisste sie auch auf aIle Zeiten 
hinaus gut gehen und Niemand kiimmert sich mehr um die 
Leitung, die Batterien odeI' Apparate. Nul', wenn dann endlich 
die Sache den Dienst vel'sagt, wird iiber die elektrischen Anlagen 
im Allgemeinen und iiber den Lieferanten - der vielleicht ganz 
unschuldig ist - im Besonderen, Klage gefiihrt und es ware 
doch Alles durch eine ganz kleine abel' gewissenhaft aufgewen
dete Miihe in Ordnung erhalten geblieben. 

Versaumte Pflege racht sich immer und es muss also in 
diesel' Richtung stets gewissenhafte V ol'sorge getroffen werden. 

39. Schliesslich mogen noch als Beihiilfe zur Aufstellung von 
Ueberschlagen, nachfolgend einige, beilaufige Pl'eisangaben Platz 
finden: 

Eine Leitung im Freien auf eigenen Stangen, in del' Art 
gewohnlicher Telegraphenleitungen aus verzinkten 3 mm. starken 
Eisendl'aht ausgefiihrt, kostet, Material und Herstellung zusammen
gefasst, approximativ per Kilometer 160 Mark, jeder weiters zu
gespanntel' Draht (jede weitere auf dem gleichen Gestange ange
brachte Leitung) per Kilometer 58 Mark. 

Die Preise fiir das Leitungs-Material stellen sich etwa nach
stehend: 

Isolatoren 

kleine Porcellanrollen innerhalb der Gebiude an den Wanden beautzbar, je nach der Grosse 
(von 1 bis 4 cm) per 100 Sluck . • . . . . . •. 1 bis 12 M. 

im Freien auf Stutzen verwendbar von 4 bis 8 cm Grosse per Stuck. • 0.2 bis 0.75 • 

Stiitzen 
Ton Rund oder Quadrat-Eisen mit Holzschrauben-Gewinde per Stuck 

zum Einmauern (Iiir 1 Isolator) 
(.2 ) ... 

Eisendraht 

ver_inkt 2 mm stark, ver_inkt per 100 Kilo 

3 • 
4 • 

5 

Stangen 

Nadelholz unimpragnirt von 5.5 bis 8.5 Lange per Stuck 
imprignirt • 5.5 • 8.5 

0.4 • 
0.4 • 
0.7 • 

60 • 
56 
54o. 
53 • 

1.4 bis 5 • 
6 bis 9 
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Guttaperohadril.hte 

1.6 mm dick mit 0.8 mm starker Kupferseele p. Meter 0.1 

"2.1 09 0.12 
"2.7 0.9 " 0.13 

2.7-7.6 1.6 " 0.18-0.7 

Waohsdril.hte 

*2.1 0.8 Kupferseele p. Meter 0.06 
S . 0.9 " 0.08 
3.5 1.6 0.11 

Waohsdrahtkabel 

M. p. 100 m. 6.2 

" 8 
" 9 
" 15-55 

• • 4.5 
5.8 

M. 

bestehend ana mit Wolle umsponnenen Kupferdriihten i jede der einzelnen Leitungen hat 
zur Kenntlichmachung eine andere Farhe, dieselben werden durch eine doppelte Umspinnung 
mit Wolle zu einem Kabel vereinigt und in Wachs getrankt; 

2 Leitunge.n mit je 0.9 mm starken Kupferseelen per 100 Meter 14 Mark 

3 18 
4 21 

Ein kompletes Pappelement, odeI' ein BalIonelement (vergl. 
Punkt 7 und 8) kommt je nach del' Grosse auf 2 bis 5 M., em 
Leclanche-Element auf 2.6 bis 3.5 Mark zu stehen. 

Ein gewohnlichel' Drucktastel' (vgl. Fig. 14 und Fig. 15) 
wil'd, nach Massgabe seiner Ausstattung, fur 0.9 bis 1.1 M., em 
Sender (Schlussel) mit Metallhebel (Fig. 16) fur 12 bis 16 M. 
geliefert. 

Den in }<'ig. 28 dargestellten Sender stellt sich die Kaisel'
Franz-Josephbahn um ca. 8 fl. Oestr. Wahl'. = 14 Mark her; den 
in Fig. 29 und 30 dargestellten Schwimmer sammt Kontaktvor
richtung lieferte Leopolder in Wien (Teirich und Leopolder) s. Z. 
mit 35 fl. OesteI'. Wahl'. = 58 Mark. Ein liegendes Galvanoskop 
(Fig. 20) in einer Holzdose kostet beilaufig 4, in einer Messing
dose 10 Mark, ein stehendes Galvanoskop (Fig. 17 u. 19) 18 bis 
24 Mark; ist es ZUl' Signalisirung mit einem Scheibchen einge
richtet (vgl. Punkt 17), 20-30 Mark. 

Einen gewohnlichen Wecker (Fig. 24) el'halt man, je nach 
del' AU8stattung, mit 4.50 bis 12 Mark, einen Selbstunterbrecher 
odeI' Selbstausschalter (Fig. 25 und 26) mit 6 bis 18 Mark, ein 
Lautewerk mit Uhrwerk, je nach del' Grosse del' Glocke, 45 bis 
no Mark. 

Dem in Punkt 28 beschriebenen Wassel'standszeiger berechnet 

*) Dies sind die fur Anlagen, wie sie das vorliegende Schriftchen 
bespricht, zweckdienlichsten Drahtsorten. 
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G. Hasler in Bern - ohne Leitung, Batterien und Aufstellung 
wie folgt: 

a) Kontaktwerk mit Schwimmer (Fig. 35) . 300 Fr. 
b) Zeigerwerk mit Kontaktvorrichtung· fur die 

Signalisirung des hOchsten und niedersten 
Wasserstandes 300 Fl'. 

Der in Punkt 29 geschildel'te Wasserstandszeiger von C. und 
E. Fein kostet.: 

a) Kontaktwerk (Fig. 37 u. 38) in Zinkschutz-
kasten mit messing. Stiftenkette, Gegen
gewicht und Schwimmer. . 

b) da~ Zeigerwerk mit Zifferblatt exclusive 
195 Mark 

Allarm-Vorrichtung 220 " 
c) die Allarm-Vorrichtung sammt Lltutewerk 75 " 
SolI das Kontaktwerk gleich zur Ingangsetzung 

zweier Zeigerwerke dienen berechnet es 
sich mit . . . . 275 

" Die Kosten fur den Siemens und Ha1ske'schen Wasserstands
zeiger, wie er in Punkt 32 beschrieben wurde, stellen sich exclu
sive Leitung und Aufstellung etwa 

fur 1 Induktor, nach zwei Richtungen wirkend, 
mit Kletterrad und 4 Meter Kette.. 360 Mark 

1 Ausgleichkette 1.4 M. lang, Kletterrolle, Haken 
und Schrauben . . . . 

1 kupferner Schwimmer mit Aufhangestange . 
1 Zeigerapparat 
hiel'zu eine Kontaktvorrichtung fur Weckersignale 

46 
120 
190 

" 
" 
" 

des Maximal- und Minimal-Wasserstandes 60" 
1 Wecker mit Fallscheibe . 30 " 
4 galvan. Elemente fur die Weckerlinie . 8 " 

in Summa auf 814 Mark. 
Fur einen telegraphischen W asse rs tands - R egi s tl'ator 

endlich (vergl. Punkt 37) verlangt G. Hasler in Bern 1110 Fr. 
excl. Leitung und Aufstellung, und zwar fur die Kontaktvol'
richtung (Fig. 35) 300 Fr. und fur den Registl'il'apparat sammt 
Schaltwerk und Zeiger mit einer 8 Tage gehenden Uhr, den 
Pegelstand stundlich markil'end, 800 Fr. 
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