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Einleitung.

Wa ffe im weitesten Sinne des Wortes nennt man jeden
Gegenstand, welcher zum Angriffe oder zur Vertheidigung im Kampfe
verwendet wird; im engeren Sinne begreift man unter »Waffen« die
eigens zu diesem Zweeke hergestellten Gegenstande.

Man theilt die Waffen ein in Nahewaffen und Feme-
waffen; die ersteren werden im unmittelbaren Kampfe von Mann
zu Mann angewendet, die letzteren aber, um den Gegner aus grosserer
Entfernung zu schadigen. Bei den letzteren werden die schadigenden
Mittel (Geschosse) durch die Spannkraft von Gasen explosiver
Stoffe gegen den Gegner getrieben; naehdem die Entbindung dieser
Gase unter Feuererscheinung geschieht, so heissen die Fernewaffen
auch Feuerwaffen.

Solche Waffen, welche von einem einzigen Mann transportirt
und gehandhabt werden, heissen Handwaffen. Hieher gehoren
die Nahewaffen und die Feuerwaffen kleinster Gattung (kleine oder
Handfeuerwaffen). Die Feuerwaffen, welche zu ihrer Fort-
schaffung und Bedienung des Zusammenwirkens mehrerer Menschen
(eventuell mechanische Hilfsmittel) erfordern, werden Geschutze
genannt.

Die Geschutze werden behufs leichterer Handliabung in eigene
Gestelle eingelegt, die den Namen Laffeten (Raperte) fuhren.

I lei den Feuerwaffen im Allgemeinen begreift man das Geschoss,
das zur Erzeugung des treibenden Gases dienende explosive Praparat
(Schiesspulver) und das Mittel zur Entzundung des Schiesspra-
parates unter dem Namen Munition, — die beim Gebrauche der
Feuerwaffen in Anwendung kommenden Hilfsgegenstande aber unter
dem Namen »Zubehor« oder »Ausrustungsgegenstande«.
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Den Inbegriff des gesammten Geschiitzwesens, sowol das
Material als das Personal betreffend, fasst man unter dem Namen
Artillerie zusammen.

In Bezug auf das Personal unterscheidet man die technische
und die ausiibende Artillerie; die erstere befasst sich mil, der
Erzeugung, Instandhaltung und Bereitstellung des Materials fur den
Gebrauch, die letztere aber mit dem Gebrauche selbst.

Der Name »Artillerie* fur einen, ein selbstiindiges Ganze aus-
machenden Theil des Geschiitzwesens fiihrt die diesen charakterisi-
rende Bezeichnung mit sieh, als: Feldartillerie (Artillerie fiir den
Feldkrieg), Festungsartillerie, Kiistenartillerie, Marine-Ar-
tillerie, — Artillerie einer Armee, eines Armeecorps, einer Festung,
eines Schilfes etc. Die Gesammtheit. der Geschiitze (ohne Munition
und Zubehor) eines Festungwerkes, eines Schiffes heisst dessen Be-
stiickung, — Munition und Zubehor aber seine artilleristische
Ausr listung.

Eine bestinpnte Zahl von Geschiitzen, zu einer gemeinschaft-
lichen Action taktisch verbunden, wird Batterie genannt. Dieser
Name wird, im iibertragenen Sinne, bei den in fixer Position auf-
gestellten Geschiitzen auch dem hergerichteten Aufstellungsraume ge-
geben. Dem entsprechend heissen auf einem Schiffe die zu einer
Batterie vereinigten Geschiitze Batteriegeschtitze Oder, nachdem
die gemeinsehaflliche Action dieser Geschiitze eine Nebeneinander-
stellung derselben auf der Breitseite des Schilfes bedingt, auch Breit-
seitgeschiitze.

Das Breitseitgeschiitz feuert nur aus einer Stiickpforte, hat
daher in der Regel ein kleines Bestreichungsfeld; solche Geschiitze,
welche zur Ausdehnung des Bestreichungsfeldes in mehrere Sttick-
pforten gebracht werden kbnnen, heissen Geschiitze mit Stiick-
pfortenwechsel oder, nachdem das Wechseln der Stiickpforte
durch Drehung der Laffetirung erfolgt, auch Drehgeschiitze. Die
auf den ExLremitiiten des Schiffes aufgestellten Drehgeschiitze werden
Stevengeschiitze genannt; die vorderen Stevengeschiitze, welche
bei der Verfolgung des Gegners zur Thatigkeit kommen, heissen
auch Jagdgeschiitze, die zur Abwehr der Verfolgung thatigen
riickwartigen Stevengeschiitze aber Retraitegeschiitze.



Per gedeckte Schiffsraum, in welchem die Batteriegeschiitze auf-
gestellt sind, heisst Batterie; die Schiffe mit Batterien werden haufig
Batterieschiffe genanni, zum Unterschiede von solchen Schiffen
kleinerer Gattung, bei welchen nur auf Deck einzelne Geschutze in¬
stalled sind.

Auf Deck in Batterie aufgestellte Geschutze bilden die Deck-
batterie, zum Unterschiede von der Hauptbatterie, d. i. jener
Geschutzbatterie, welche im Batterieraume des Schifi'es aufgestellt ist.
Sind auf einem Schiffe zwei gedeckte Batterien iibereinander vor-
handen. so werden sie als obere und untere Batterie unter-
schieden. Jede Geschutzbatterie eines Schiffes besteht eigentlich aus
zwei Batterien, entsprechend den beiden Bordseiten; die Batterie auf
Steuerbord ftihrt die Bezeichnung »rechte Batt,erie«, jene auf Back-
bord aber »linke Batterie*.

Solche Geschutze, welche gegen eisengepanzerte Objecte wirk-
sameGeschosseschiessenkonnen,werden Panzergeschutze genannt.

Geschutze, welche die Bestimmung haben, in Booten verwendet
zu werden, heissen Bootsgeschiitze, zum Unterschiede von den
eigentlichen Schiffsgeschiitzen, welche ausschliesslieh nur vom
Schiffe aus verwendet werden. Die bei Landungen zur Verwendung
kommenden Geschutze heissen Landungsgeschutze.



Erster Abschnitt.

Geschutzrohre.
Allgemeines.

Die iiussere Form der Geschutzrohre ist. im Wesentlichen
conisch, bei einzelnen Theilen einiger Geschutzrohre cylindrisch; die
Aushohlung (Bohrung) ist. im Allgemeinen cylindrisch.

Bei den schweren Geschutzen ist das eigentliche oder Kern-
rohr im riickwartigen Theile durch inehrere dariiber gezogene Binge
oder Reifen verstarkt; solche Rchre werden Kereifte oder Ring-
rohre genannt, zum Unterschiede von den aus einem Stuck erzeug-
ten Rohren, welche unbereifte oder Massivrohre heissen.

Die bereiften Rohre sind von aussen meist durch eine stufen-
formige Schlichtung der Ringlagen charakterisirt.

Der vordere, schwachste, bei Ringrohren unbereifte Theil des
Rohres heisst Langenfeld, der riickwartige, den Boden der Bohrung
enthaltende aber Bodenstiick.

Das vordere Ende der Bohrung heisst die Mlindung, die vor-
*dere Begrenzungsflache des Rohres die Mundungsflache. Die riick-
wartige Begrenzung der Bohrung fiihrt den Namen Stossboden, die
riickwartige Begrenzungsflache des Rohres den Namen Bodenflache.

Die Bohrung besteht im Allgemeinen aus zwei I'heilen: der riick-
wartige Bohrungstheil dient wesentlich zur Aufnahme der J'ulver-
ladung und heisst infolge dessen Ladungsraum, — der vordere
Theil dient zur Fiihrung des Geschosses bei seiner Bewegung durch
das Rohr und wird aus diesem Grunde Fiihrungstheil oder Flug
genannt. Das Geschoss lagerl vor dem Schusse zum Theil im La¬
dungsraume, zum Theil im Fluge: dieser Theil der Bohrung wird das
Geschosslager oder der Geschossraum genannt, doch ist der-
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selbe meist von rlen beiden Haupttheilen (Ladungsraum und Flug)
geometrisch nicht unterschieden.

Bei alien Geschiitzen neuen Sistems ist der Flug mil, schrauben-
formig gewundenen Furchen versehen, welche Ziige genannt werden;
die die Ziige trennenden LeisLen der Bohrungswand heissen Felder.
Die mit Ziigen versehenen Geschiitze heissen gezogene Geschutze;
zum Unterschiede hievon werden die Geschutze alteren Sistems,
welche keine Ziige haben, glatte Geschutze genannt. Der Zweck
der Ziige ist, dem Geschoss nebst. der fortschreitenden Bewegung
auch eine rotirende zu ertheilen; die Bewegung des Geschosses wird
ahnlich jener einer Schraube, welche sich in einer Mutter bewegt.

Die gebrauchlichste Querschnittsform des Zuges ist die recht.-
eckahnliche, d. h. der Zug, Fig. 1, wird im Querschnitte durch den
Bogentheil ah des Bohrungskreises, einen Bogen cd und die beiden
parallelen Geraden ac und bd begrenzt,. Wenn vom Querschnitte auf
den ganzen Zug als solchen iibergegangen wird, so stellen ac und bd
die beiden schraubenformig gewundenen Seitenflachen des Zuges, cd
die Zugbasis vor.

Bildet die Basis des Zuges den Bogentheil eines zum Bohrungs-
kreise concentrischen Kreises, so heisst, der Zug ein concentrischer;
im Gegenfalle, wenn namlich ed ein zu ah excentrischer Bogen ist,
wird der Zug ein excentrischer genannt.

Von den beiden Seitenflachen des Zuges heisst diejenige, wrelche
sich dem Geschosse bei seiner Bewegung vom Ladungsraume gegen
die Miindung zu vorlegt, daher dessen rotatorische Bewegung verur-
sacht — das Geschoss beim Schusse fiihrt, — Fiihrungsflaehe,
die andere aber im Allgemeinen Gegenflache; bei jenen Geschiitzen,
bei welchen das Laden des Geschosses von der Mundung aus ge-
schieht, fiihrt die Gegenflache das Geschoss wahrend der Lade-
bewegung und wird aus diesem Grunde Ladeflache genannt. In
Fig. 2 ist,, wenn sich das Geschoss beim Schusse in der Richtung
von a gegen a' bewegt, aa die Fiihrungs-, bb' aber die Gegen- oder
Ladeflache.

Aus der rechteckigen Zugform wird eine trapezoidale (Zug II),
wenn die Fiihrungsflaehe eine andere Neigung gegen den Radius
des Bohrungskreises erha.lt als die Ladeflache; geht, dies so weit,
dass die Fiihrungsflaehe unmittelbar mil, der Ladeflache zusammen-
stosst, dass daher Fiihrungsflaehe und Zugbasis in Eins zusammen-
fallen (Zug 111), so entsteht der dreieckformige Zug. Bildet die
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Fuhrungsflache eines dreieckformigen Zuges einen zum Bohrungs-
kreise excentrischen Bogen (Zug IV), so wird der Zug Bogenzug
genannl. Dreieckformige Ziige im Allgemeinen konnen unmittelbar,
ohne durch Felder von einander getrennt zu sein, zusammenstossen,
wodurch der Bohrungsquerschnitt eine sageformige Gestalt erhalt.

Laufen die Fiihrungs- nnd die Ladeflache eines rechteckigen
Zuges auf die ganze Lange des Zuges in gleichen Abstanden, also
parallel zu einander, so heisst ein solcher Zug Parallelzug; sind
hingegen die Fiihrungs- und die Ladeflache nicht parallel, sondern
verengt, sieh der Zug zz', Fig. 7, continuirlich, beispielsweise von rtick-
gegen vorwarts, derart, dass er einen Keil bildet, so fuhrt er den
Namen Keil zug. Haben die Ziige und die Felder eine verhaltniss-
massig geringe Tiefe und Breite, welch’ letztere eine grosse Zahl Ziige
bedingt, so werden derlei Ziige Haarztige genannt.

Der Gang der Zugkanten als Schraubenlinien wird Drall ge¬
nannt; der Winkel, welchen die Schraubenlinie mit, der Erzeugenden
der als Ebene ausgebreitet gedachten Bohrungsflache einschliesst, heisst
Dr allwinkel; die Lange, auf welche die Schraubenlinie eines be-
stimmten Ganges eine ganze Umdrehung vollenden wiirde, heisst
Drallange. Bei den meisten Bohren ist der Fiihrungslheil der Boh-
rung kiirzer als die Drallange, so dass das Geschoss wahrend seiner
Bewegung im Rohre nicht eine ganze Umdrehung um seine Axe
macht. Bei einem Keilzuge ist der Drall der Kanten der Flihrungs-
fliiche verschieden von jenem der entsprechenden Kanten der Gegen-
flache; nachdem jedoch fur die Bewegung des Geschosses beim
Schusse nur die Fuhrungsflache massgebend ist, so ist die Rotation,
welche das Geschoss erhalt, nur von dem Drall dieser Flache abhangig.

Bildet die Zugkante auf der ausgebreiteten Bohrungsflache eine
gerade Linie, so dass der Drallwinkel in alien Punkten einen und
denselben Werth hat, so heisst der Drall ein constanter; stellt jedoch
die Zugkante eine Curve dar, und wachst der veranderliche Drall¬
winkel von riickwarts gegen die Miindung zu, so wird der Drall stei-
gender Oder Progressivdrall genannt, u. z. ein parabolischer,
elliptischer, kreisformiger etc., je nach der Natur der bezuglichen
Curve. Grosstentheils ist der Progressivdrall ein parabolischer; bei
diesem wachst die Tangente des Drallwinkels in demselben Verhalt-
nisse, in welchem die Entfernung des bezuglichen Punktes von der
Basis des Dralles (wo der Drallwinkel Null ist) zunimmt, aus welchem
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Grande der parabolisehe Drall auch ein gleichmassig steigender
genannt wird. (Tn Fig. 2 stellt 1 einen Zug mit constantem, II einen
solchen mit Progressivdrall dar.)

1st die Windung der Ziige eine derartige, dass man hinter dem
Rohre stehend den Zug von links liber oben nach rechts laufend
sieht, so heisst das Rohr rechts gezogen, im umgekehrten Falle
links gezogen; die meisten Rohre sind rechts gezogen.

Die Geschiitze unterscheidet man in Vorderlader und Hin-
terlader, je nachdem die Ladling (Patrone und Geschoss) von der
Miindung aus Oder von ruckwarts eingefiihrt wird. Die Vorderlader
haben einen fixen Absehluss der Bohrung, wahrend die Hinterlader
nach jedesmaligem Laden durch eine Verschlussvorrichtung, kurz-
weg Versehluss genannt, fur den Schuss abgeschlossen werden
miissen. Bei den Ilinlerladern ist, meist die Bohrung bis zur Boden-
fliiche verlangert, welche fur das Einfuhren der Ladung dienende
Bohrungsverlangerung L a d e 1 o c h genannt wird.

Die Verschlussvorrichtungen kommen in mancherlei Formen, als:
Riegel, Kolben, Schrauben, Keil etc., vor. Bei den k. k. Marinegeschiilzen
ist nur der Keil- und der Kolbenverschluss vertreten.

Bei der Keilverschluss-Vorrichtung wird der prismati-
sche Keil von seitwarts in das keilformige Querloch eingeschoben.
Die vordere Flache des Querloches lauf't senkrecht zur Rohraxe,
die riickwartige Flache weicht in ihrer Riehtung um den Keilwinkel
von jener der vorderen ab. Von der oberen und der unteren Quer-
lochflache springt eine Leiste vor, welche den Keil bei seiner Be-
wegung nach aus- und einwarts fiihrt; nachdem die ruckwartigen
Begrenzungsflachen dieser Leisten mit der ruckwartigen Querloch-
flache parallel laufen, so bewegt sich der Keil in der durch die rlick-
wiirtige Querlochtlache vorgezeichneten Riehtung, die vordere Flache
desselben nahert sich daher beim Einschiehen immer mehr der
vorderen Querlochtlache und entfernt sicli beim Herausziehen des
Keiles immer mehr von derselben.

Ist der Keil so weit eingeschoben, dass er die Bohrung dichl
abschliesst, so befmdet er sich in der Schusstellung; wird er
jedoch so weit herausgezogen, dass die cylindrische Durchbohrung
im schwacheren Theile des Keiles — das Ladeloch im Keil —
mit ihrer Axe in die Axe des Ladungsraumes gelangt, wohei sie die
Verbindung des Ladungsraumes mit dem Ladeloch im Rohrkorper
bildet und das Einfuhren der Ladung ermoglicht, so befmdet sich
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der Keil in der Lades tellung. Das Einschieben des Keiles heisst
Schliessen, das Zuruckziehen aber Oeffnen des Versehlusses.

Beim Kolbenverschluss wird die Bohrung durch einen Cy¬
linder (Kolben) abgeschlossen, welcher durch das Ladeloch in die
Bohrung eingefuhrt wird und sich gegen einen hinter demselben ein-
gesehobenen starken Quercylinder stiitzt, fur welch’ letzteren ein
cylindrisches Querloch in das Rohr gebohrt ist. Das Freimachen
des Rohres zum Laden geschieht durch Zuruckziehen des Quer-
cylinders und Herausziehen des Kolbens.

Um bei Hinterladgeschiitzen einen gasdichten Abschluss der
Bohrung durch die Verschlussvorrichtung zu erzielen, wird in die
Bohrung vor den Verschluss ein elastischer Gasdichtungs- oder
Liderungsring eingesetzt, welcher durch den Druck der Pulver-
gase einerseits an die Bohrungswand, andererseits an den Verschluss
gepresst. wird und das Entweichen der Pulvergase verhindert.

Um das Rohr mit dem Raperte verhinden zu konnen, sind am
Mitteltheile desselben zwei starke cylindrische Zapfen angebracht,
welche Schildzapfen heissen und derart gestellt sind, dass die Axen
derselben zusammenfallen. Die richtige Lagerung des Rohres in der
Laffete wird durch Schildzapfenansatze oder Angusscheiben bewirkt.
Die unterste Linie der Schildzapfen bildet die Unterstutzungslinie des
in der Laffete gelagerten Rohres; fall! die durch die Unterstutzungs-
linie gedachfe Verticalebene (in welcher auch die Schildzapfenaxe
liegt.) vor oder hinter den Schwerpunkt des Rohres, was man die
Vor-, beziehungsweise Zurucksetzung der Schildzapfen nennt,
so wird das Rohr hinter-, beziehungsweise vordergewichtig.
Gewohnlich sind die Rohre entweder in den Schildzapfen balancirt
oder hintergewichtig. Das Gewicht, mit welchem das Rohr infolge
seines Uebergewichtes riickwarts eine zweite Unterstutzung, die Richt-
maschine, belastet. nennt man die Hinterwucht des Rohres.

Die Schildzapfenaxe tlurchschneidet enlweder die Rohraxe oder
liegt unter derselben; das letztere nennt man die Herabsetzung
der Schildzapfen. Die Herabsetzung der Schildzapfen beeinflusst die
Hinterwucht, im Falle das Rohr eine von der Horizontalen abwei-
chende Neigung hat.

Um die Pulverladung von aussen entziinden zu konnen, ist das
Rohr mil, einem Ztindloch versehen, welches in den Ladungsraum
miindet. Geschieht die Ziindung von der oberen Seite des Rohres aus,
so heisst sie Oberziindung; ist hingegen das Zundloch von ruck-
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lith, im k.k. t. k a, Mil.- Comite, 187S.
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warts in der Richtung der Rohraxe gefiihrt, so heisst die Ziindung
Centralziindung.

Am Rohre sind schliesslich die Hilfsmittel zum Gebrauche der
Visirvorrichtungen (Aufsatz und Visirkom) angebracht. —

Der Durchmesser des Bohrungskreises im Fiihrungstheile (die
Ziige ausser Betracht. gelassen) heisst Kaliber des Rohres; dieser. wird
meist zur naheren Bezeichnung der Geschiitze und Unterscheidung
derselben nach der Grosse beniitzt. Hiebei wird das Mass des Kaliber-
durchmessers grosstentheils auf Centimeter abgerundet; so wird bei-
spielsweise ein Geschiitz, dessen Durchmesser 87betragt, ein
»9%, Geschiitz« genannt.

Der Kaliber als Langenmass dient. haufig auch als Masseinheit
zur Angabe der Wandstarke, der Langendimensionen etc. des Ge-
schiitzrohres. —

In der k. k. Marine sind folgende Geschiitzgattungen und Ka¬
liber im Gebrauche:
Hinterlader mit Keilversehluss: gusstahlerne 28%,, 26%,., 24%, erster

und zweiter Klasse, 21%,, 15%,, — bronzene 15%,, 9%, und
7%, Geschiitze;..

Hinterlader mit Kolbenversehluss: gusseiserne 15%, und 12%, Ge-
schiitze;

Vorderlader: 23%, und 18%, Geschiitze.
Die gusstahlernen Hinterlader, die bronzenen 15%, Geschiitze

und die Vorderlader sind Panzergeschii tze.

Die gusstahlernen Hinterlader.
(Krupp’sche Geschiitze.)

Acussere Construction. Die Rohre, Fig. 3, sind sammtlich bereifi..
Das Kernrohr a ist im Langenfeld conisch, sons!, cyhndrisch gestaltet,
an der ebenen Bodenflache stark abgerundet. Die Verstarkungsringe
6,6.. sind iiber das Mittelstiick, vom Langenfeld bis zum Querloche,
beim 15%, und 21%, Geschiitze in einer, bei alien iibrigen aber in
zwei Lagen fiber einander aufgezogen. Die vorderen Ringe 6, 6 . . sind
successive starker gehalten, so dass das Rohr vom Langenfeld bis un-
gefiihr zu den Schildzapfen stufenformig aussieht,; hieran schliesst.
sich ein langerer, vollkommen cylindrischer Theil c an, welcher un-
mittelbar vor dem Querloche durch einen zum besseren Schulze des
hintersten Theiles des Ladungsraumes aufgezogenen breiten Ring d
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verstarkt ist; liber diesen Ring gemessen hat daher das Rohr den
grossten ausseren Durchmesser.

Plug e, Geschossraum f. Die Ziige aller Kaliber sind rechteckige
Haarziige. Die Geschiitze alterer Construction (26%, 24:%, 21% und
der grosste Theil der 15% Geschiitze) haben Keilziige, zz', Fig. 7,
die Geschiitze neuen Sistems (28% und einige 15% Geschiitze)
aber Parallelziige. Ueberdies ist bei diesen letzteren Geschiitzen
die Zahl der Ziige verhaltnissmassig grosser, die Zugbreite daher
kleiner als bei den ersteren; an den Flug schliesst, sich, mit dem-
selben durch einen Uebergangsconus verbunden, ein kiirzerer Cylinder
mit etwas grosserem Durchmesser als Geschossraum an, in welchen
sich die Ziige fort.setzen. Die Geschiitze des neuen Sistems haben
also einen eigenen gezogenen Geschossraum /, Fig. 4, welcher
bei den Geschiitzen alterer Construction ganzlich fehlt.

Die 15%, Geschiitze neuen Sistems haben parabolischen, alle
iibrigen Geschiitze aber constanten Drall.

Ladungsraum, Ladeloch. Der cylindrische, glatte Ladungsraum g
hat einen etwas grbsseren Durchmesser als der Durchmesser des
Fluges, liber die Zugbasen gemessen; die Verbindung zwischen dem
Ladungsraum und dem Flug, beziehungsweise dem gezogenen Ge¬
schossraum, wird durch einen Uebergangsconus h vermittelt, in
welchen die Ziige auslaufen.

Rei den Geschiitzen neuen Sistems, Fig. 4, so wie bei den
21% Geschiitzen fallt die Axe des Ladungsraumes mit der Axe des
Fluges ab zusammen (concentrischer Ladungsraum); bei alien
iibrigen Geschiitzen alterer Construction, Fig. 5, liegt, die Axe ab des
Ladungsraumes etwas hoher, als die Axe cd des Fluges (excentri-
scher Ladungsraum). Die Axe des Ladeloches i fallt stets mit
jener des Ladungsraumes zusammen. Der Durchmesser des Lade¬
loches im Rohr ist bei den 21 % Geschiitzen um 15 mjm grosser, als
jener des Ladungsraumes; bei alien iibrigen Geschiitzen sind diese
beiden Durchmesser einander gleich.

Versehlussvorriehtung, Fig. 7— 12. Der Verschlusskeil A ist riick-
warts cylindrisch abgerundet, aus welchem Grunde er den Nainen
Rundkeil fiihrt. Der Keil wird von der linken Seite des Rohres
aus eingeschoben, das Querloch verengt sich demnach von links
gegen rechts.

Das Ein- und Ausschieben des Keiles geschieht bei den 15 %
Geschiitzen durch Handkraft, bei alien iibrigen Kalibern miltelst



IT

lith, im k k, t, k a, Mil,- Comite, 1879,



11

einer im Obertheile des Keiles in der Bewegungsrichtung ange-
brachten mehrgangigen Transportirschraube a, fur welche an
der linlcen Seite des Querloehes im Rohrkorper eine Halbmutter
a befestigt ist.

Eine starke flachgiingige Schraube dient. dazu, den Keil nach
dem Einschieben fest anzupressen und vor dem Herausziehen zu
lockern. Diese Schraube (Anziehsehraube 6) befindet sich mil.
ihrer Mutter c in einer Ausnehmung am ausseren Ende und an der
riickwartigen Seite des Keiles und lauft mit ihrer Axe ebenfalls
parallel zur riickwartigen Keilflache. Die Ausnehmung fur die Anzieh¬
sehraube ist durch eine an die aussere Stirne des Keiles mittelst
Schrauben befestigte Platte (Verschlussplatte d) geschlossen,
durch welche nur der Kurbelzapfen der Anziehsehraube nach aussen
hervorragt,, wahrend der Schraubenbund an der inneren Flache
der Platte anliegt. Die Mutter e der Anziehsehraube ist kiirzer als die
Ausnehmung, sie bewegt sich demnach bei der Drehung der Schraube
lun die Langendifferenz im Keile nach aus- und einwarts, und zwar
schreitet sie bei Recht.s drehung der Schraube gegen a uswarts,
bei Links drehung aber nach .einwarts.

Wird jedoch die Mutter an dieser Bewegung verhindert
(fixirt), so bewegt sich an derselben der Keil in umgekehrter
Richtung, namlich bei Rechtsdrehung der Anziehsehraube nach
einwarts, bei Linksdrehung aber nach auswarts, — durch ersteres
geschiehl. das Einpressen, durch letzteres das Lockern des
Verschlusses.

Um bei der Rechtsdrehung der Schraube die Mutter zu fixiren,
ist sie am Umfange mit drei (beim 21% vier) zur Axe senkrechten
Rippen e, e, e versehen, welche auf der einen Seite gleichlaufend
mit der riickwartigen Keilllache bis zum Umfange der Mutter ab-
genommen sind. Hat die Mutter im Keil eine solche Lage, dass die
Seite, auf welcher die Rippen abgenommen sind, nach aussen sieht,
so kann der Keil unbehindert aus- und eingeschoben werden. Wird
hingegen die Anziehmutter nach rechts gedreht, so treten die
Rippen aus dem Keile heraus und greifen bei eingeschobenem Ver-
schluss in entsprechende Ausschnitte an der riickwartigen Keil-
lochflache ein; hiedurch ist die Mutter fixirt und bildet die Stiitze
fur das Anpressen des Keiles, welcher infolge der Rechtsdrehung
der Anziehsehraube so weit vorruckt, bis die Verschlussplatte an
die Mutter anstosst. Die Rechtsdrehung der Mutter behufs Ein-
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greifens der Rippen in die Aussehnitte geschiehl durch die anfang-
liche Rechtsdrehnng der Anziehschraube selbst. Damit die einmal in
die Aussehnitte eingetretenen Rippen dieselben nieht wieder ver-
lassen (wie dies bei einer ganzen Umdrehung der Mutter geschehen
wiirde), muss die Drehung der Mutter begrenzt werden, was durch
folgende Einrichtung erreicht wird: Die Mutter hat am aussern Ende
eine Ringverstarkung f, an welcher ein prismatischer An-
satz g befestigt ist, fur welchen die Verschlussplatte concentrisch
zur Axe der Anziehschraube ausgestossen ist; diese Ausstossung
ist begrenzt und gestattel nur eine beschrankte- Bewegung des An-
satzes g und somit auch der Anziehmutter. Die Stellung des Ansatzes
zeigt daher bei eingeschobenem Verschluss an, ob die Rippen in die
Aussehnitte eingreifen Oder ob sie sich in der Ausnehmung des
Keiles befmden; im ersteren Falle steht der Ansatz an der unteren,
im letzteren aber an der oberen Begrenzung der Ausstossung an.
Um in dieser Beziehung jede Missdeutung auszuschliessen, ist links
vom Ansatze g, d. h. in jenem Theile der Ringverstarkung, welehe
bei in die Aussehnitte eingetretenen Rippen in der Ausstossung der
Verschlussplatte sichtbar ist, das Wort »Geschlossen«, rechts vom
Ansatze aber >Geoffnet« eingeschlagen. Um die Anziehmutter, im Falle
sie der anfanglichen Rechtsdrehung der Schraube nieht folgen sollte,
auch selbstandig drehen zu kbnnen, ist der Ansatz g mit einem Zapfen h
versehen, welcher als Handhabe fur die Drehung der Mutter dient.

Die Drehung der Anziehschraube geschieht mittelst einer Kurbel,
welehe beim 15 cjm Geschiitz zweiarmig, mit dem Schraubenzapfen
durch einen Splint fix verbunden ist, und zugleich als Handhabe fur
das Aus- und Einschieben des Verschlusses dient. Bei den iibrigen
Geschiitzen ist die Kurbel einarmig und mit einem rechtwinklig
abgebogenen Arm als Handhabe versehen; sie dient zugleich zur
Drehung der Transportirschraube, wird daher abwechselnd auf den
einen und den andern Schraubenzapfen aufgesteckt., welch’ letztere
infolge dessen vierkantig gestaltet sind. Behufs selbstandiger Dre¬
hung der Anziehmutter ist die Kurbel mit einer kurzen Httlse (beim
15 c/m Geschiitz mit einer cylindrischen Aushohlung in einem Arm)
fur den Zapfen h versehen.

Ist der offene Verschluss zum Schliessen bereit, so muss
sich die Anziehmutter ganz vorne in der Ausnehmung des Keiles,
also der Spielraum an der Verschlussplatte befmden, die Rippen
diirfen nieht aus dem Keil hervorstehen, d. h. es muss der Ansatz g
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an der oberen Begrenzung der Ausstossung der Verschlussplatte
anliegen und die Aufschrift »Geoffnet« sichtbar sein. Zum Schliessen
wird dei’ Versehluss (beim 15%t Geschiitze durch Schub, bei den
iibrigen mittelst der Transportirschraube) so weit, eingebracht., dass
die Ringverstarkung / der Anziehmutter an den Rohrkorper anstosst,
wobei die Rippen derselben genau mit den entsprechenden Aus-
schnitten correspondiren. Hierauf wird die Anziehschraube rechts
gedreht, wobei die Anziehmutter der anfanglichen Drehung folgen
muss, damit die Rippen in die Ausschnitte eingreifen und die Mutter
fixirt wird; mit der weiteren Drehung der Anziehschraube muss so
lange als thunlich fortgefahren werden, bis namlich die Verschluss-
platte an die Mutter anstosst. — Nur so ist der Versehluss wirklich
geschlossen, d. h. die Bohrung durch den Keil dicht abgeschlossen.
Sollte die Anziehmutter der anfanglichen Drehung der Anziehschraube
nicht. gefolgt sein, so kann dies bei der weiteren Drehung nicht
mehr geschehen, da die Mutter, wahrend der Keil in Ruhe bleibt,,
durch die Schraube zuriickgezogen wird, daher die Rippen e nicht.
mehr mit den Ausschnitten correspondiren. Wird unbekummerl
hiefiir die Drehung der Anziehschraube so weit forlgesetzt, dass die
Anziehmutter bis zur Verschlussplatte zuriickgewichen ist, so ist
zwar manuell dasselbe wie beim wirklichen Schliessen ausgefuhrt
worden, der Keil ist aber nicht eingepresst, nicht wirklich ge¬
schlossen, d. h. er schliesst die Bohrung nicht. dicht ah. Dies
kann eine Ausstromung des Pulvergases zur Folge haben, welches
mbglicherweise durch ein Zuriickweichen des Keiles noch vermelni,
wird; dieses Zuriickweichen wird beim ordnungsmilssig geschlossenen
Verschlusse durch die in die Ausschnitte des Rohrkorpers ein-
greifenden Rippen der Anziehmutter verhindert.

Ein gehorig geschlossener Versehluss lasst sich von einem
nur scheinbar geschlossenen, daher eigentlich noch offenen,
durch die Stellung des Ansatzes g unterscheiden: beim ersteren steht
dieser Ansatz an der unteren Begrenzung der Ausstossung der Ver¬
schlussplatte an, und es ist die Aufschrift »Geschlossen« sichtbar, —
beim letzteren befindet sich der Ansatz an der oberen Begrenzung
der Ausstossung, und es ist die Aufschrift »Gebffnet« sichtbar. Dies
erkliirt die beiden Aufschriften und die Nothwendigkeit, denselben die
grosste Aufmerksamkeit zu widmen.

Zum Lockern des Verschlusses vor dem Oeffnen wird die An¬
ziehschraube nach links gedreht, wobei die Anziehmutter- der an-
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fanglichen Drehung folgt und die Rippen derselben wieder in die
Keilausnehmung zuriicktreten. Bei der weiteren Linksdrehung der
Anziehschraube wiirde die nunmehr lose Mutter in der Keilausneh¬
mung naeh vorwarts riieken, wenn sie liieran nicht durch den Wider-
stand der am Rohrkorper anstehenden Ringverstarkung / gehindert
ware; infolge dessen bewegt sieh der Keil an der Mutter nach aus-
warts, bis diese an der vorderen Begrenzung der Keilausnehmung
ansteht. Durch dieses Zuriickgehen ist der Keil gelockert und kann
nunmehr (heim 15 e/m durch Zug, bei den iibrigen Geschutzen mittelst
der Transportirschraube) ausgebracht werden.

Damit das Herausziehen des Verschlusses selbstthatig in deni
Momente begrenzt werde, in welchem er in die Ladestellung gelangt,
ist in den Rohrkorper ein Sperrstift eingesetzt und hieftir im
Verschluss eine Nuth eingeschnitten; wenn der Sperrstift am Ende
der Nuth anstosst, befindet sich der Verschluss in der Ladestellung.

Beim 15 cfm Geschutz ist die Nuth an der oberen Flache des
Keiles; der Sperrstift, Fig. 12, ist ein cylindrischer Bolzen, welcher
von oben in den Rohrkorper eingesehraubt und im Kopfe mit einer
kurzen Handhabe versehen ist. Bei den iibrigen Geschutzen ist die
Nuth an der unteren Keilfliiche; der Sperrstift (Sperrklinke) i ist
prismatisch, in einem Falz am Rohrkorper nach auf- und abwarts
verschiebbar und mit einem Schlitz versehen, durch welchen eine
Druckschraube k in den Rohrkorper greift; der Kopf der Druck-
schraube ist ebenfalls mit einer kurzen Handhabe versehen. Soil der
Verschluss iiber die Ladestellung herausgezogen werden, so wird
vorher der Sperrstift aus der Nuth zuriickgezogen, was beim 15 cfm
Geschlilze durch Zuriickdrehen der Schraube, bei den iibrigen Ge¬
schutzen aber durch Liiften der Druckschraube geschieht.

Nachdem beim Herausziehen des Keiles aus der Schuss- in die
Ladestellung die vordere Keilfliiche von der vorderen Querlochflache
zuriicktritt, so entsteht in der Ladestellung zwischen dem Keile und
deni Ladungsraume ein Abstand, welcher das Steckenbleiben des ein-
zufiihrenden Geschosses an dieser Stelle zur Folge haben konnte.
Um diesen Abstand auf ein unschiidliches Mass zu vermindern, ist
in den vorderen Theil des Ladeloches im Keile eine verschiebbare
Ladebiichse l eingesetzt, von welcher nach oben und unten durch
Schlitze im Keile je ein Fiihrungsstift m hervorragt; jeder dieser
Stifte greift in eine Nuth ein, welche in die obere, beziehungsweise
untere Querlochflache eingeschnitten ist und im rechtseitigen Theile
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des Querloches (so weii sie zur Fiihrung des Stifles bei der Bewe-
gung des Keiles aus der Schuss- in die Ladestellung dient) nahezu
parallel* mil der vorderen Querlochflache lauft, so dass die Lade-
biichse bei dieser Bewegung dieselbe Entfernung von der vorderen
Querlochflache behalt und in der Ladestellung dicht an den Ladungs-
raum herantritt. Das gleichzeitige Zuriickweichen des Keiles in der
Richtung der riickwartigen Querlochflache hat zur Folge, dass die
Ladebiichse aus dem Keile gegen vorwarts zu heraustritt. Hiedurch
entsteht im Keile selbst hinter der Ladebiichse ein Abstand, dessen
schadlicher Einfluss auf das Einfuhren des Geschosses durch sanfte
Abrundung der beziiglichen Stossflachen (an der Ladebiichse und im
Keil) vermindert ist.

Zur leichteren Manipulation der aus dem Rohr genommenen
schwereren Verschliisse (von 21% aufwarts) ist jeder Keil auf der
linken Seite mil, einem Handring versehen, welcher beim 24% Ge-
schiitz II. Kl. fix eingesetzt, drehbar und umlegbar ist, bei den iibrigen
aber nach Erforderniss in das Gewindloch n ein- und ausgeschraubt
werden kann.

Versehlussdiehtung (Liderung), Fig. 7 und 11. Der Liderungs-
ring B der gusstahlernen Hinterlader, nach seinem Erfmder auch
Br o adwe 11-Ring genannt, ist aus Stahl erzeugt. Die aussere Seite
desselben ist nach einer Kugelflaehe, die innere cylindrisch geformt;
der aussere Rand uberragt nach vorne zu den inneren, so dass sicli
ungefahr in der Hohenmitte des Hinges eine sanft ausgerundete Bank
bildet. Die riickwartige Flache ist genau eben abgeschliffen und mil
mehreren (zwei bis drei) Ringkanalen versehen. Der Liderungs-
ring wird in eine Ausdrehung am riickwartigen Ende der Bohrung
eingesetzt, wobei er nach riickwarts etwas in das Querloch hinein-
reicht. Die aussere Flache dieses Ringlagers ist conform der
aussern Flache des Hinges, die vordere Flache aber carniesartig ge-
staltet. Der freie Raum zwischen dieser Flache und der Bank des
Binges heisst Liderungssieke.

Zur Liderung gehort ausser dem Liderungsringe eine stahlerne
Liderungsplatte m die in den Verschlusskeil, und zwar an jener
Stelle, welche in der Schlusstellung des Keiles die Bohrung absehliesst,
eingesetzt ist. An der vorderen Seite ist die Liderungsplatte teller-

* Bei den meisten Geschiitzen springt die Nutli in der Mitte des Quer¬
loches noch um ein Geringes gegen den Ladungsraum zu vor.
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artig ausgenoinmen; der Durchmesser dieser Ausnehmung ist gleich
dem Innendurchmesser des Ringes, so dass der Ladungsraum eine
kleine Verlangerung in die Platte hinein erhalt. Der erhohte Theil
der vorderen Flache der Platte ist, so weit er mil. der riickwartigen
ebenen Flache des Ringes zusammenstosst, genau eben abgeschliffen;
von hier aus fallt er gegen den ausseren Rand zu schwach conisch ab.

Ist der Verschluss ordnungsmassig geschlossen, d. h. mit der
Anziehschraube eingepresst., so correspondirt die Platte mit dem Ringe
derart, dass der Rand der Ausnehmung der Platte genau mit dem
inneren Rande des Ringes iibereinfallt. Beim Schusse iiben die
Pulvergase einen slarken Druck auf das Innere des elastischen Lide-
rungsringes aus und pressen die aussere Flache desselben gegen
die kugelige Flache des Ringlagers an; ebenso driicken die in die
Liderungssieke eindringenden Pulvergase von vorne auf den Ring
und bewirken das Anpressen der riickwartigen Flache desselben an
die vordere Flache der Liderungsplatte. Die tadellose Liderung,
namlich eine solche, welche das Ausstromen des Pulvergases unmog-
lich macht., erfordert, dass der Ring einerseits an der kugeligen
Fliiche des Ringlagers, andererseits an der vorderen ebenen Flache
der Liderungsplatte gut anliege. Da die beztiglichen lidernden Flachen
(des Ringes, des Ringlagers und der Platte) bei der Herstellung des
Rohres genau zu einander passend abgeschliffen werden, so konnte
in der Folge die gute Liderung nur durcli eine Beschiidigung dieser
Flachen verloren gehen. Abgesehen von ausseren Einwirkungen treten
solche Beschadigungen, als durch das gliihende Pulvergas entstandene
Ausbrennungen, am haufigsten am Zusammenstosse des Ringes mit
der Platte auf, wo sie naturgemass am inneren Rande beginnen. Hat
das Pulvergas bei einer beginnenden Ausbrennung bis zum ersten
Kanal an der riickwartigen Flache des Ringes durchgeschlagen, so
kann es sich in demselben ausbreiten, wodurch das Fortschreiten der
Ausbrennung verhindert Oder mindestens verzogert. wird; dies ist dor
wesentlichste Zweck der Kanale am Ringe.

Infolge des auf den Liderungsring einwirkenden hohen (ias-
druckes accommodiren sich nach einigen Schiissen die lidernden Flii-
chen derart aneinander, dass es selbst bei unbeschadigten Flachen fur
die Erzielung einer guten Dichtung nothwendig ist, Ring und Platte
bei jedem Wiedereinsetzen genau in diejenige Stellung zu bringen, in
welcher sie sich beim ersten Einsetzen befanden. Zu diesem Zwecke
ist an der ausseren Flache des Ringes eine K e r b e eingeschnitten
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und an der vorderen Querlochilache ein Kerner (Punkt) ein-
geschlagen; der Ring muss jedesmal so eingesetzt werden, dass diese
beiden Marken mit einander correspondiren. Um der Liderungsplatte
bei jedesmaligem Einsetzen dieselbe Stellung zu geben, ist im Platten-
lager des Keiles ausserhalb des Centrums der Platte ein cylindrischer
Zapfen o eingeschraubt und dem entsprechend in der Platte ein
cylindrisches Loch ausgenommen.

Bei einer Depression des Rohres konnte die Liderungsplatte
in der gebffneten Stellung des Verschlusses aus dem Plattenlager
nach vorwarts fallen, was beim nachherigen Schliessen ein Hinderniss
bilden, eventuell eine Beschadigung der riickwartigen Liderungsflaehen
zur Folge haben wiirde. Um dies zu verhindern, ist an der oberen
Fliiche des Keiles eine kleine plattenartige Feder (Haltefeder) p
befestigt., welche mit einer Warze in eine Ausnehmung an der oberen
Fltlche der Platte greift.

Wenn ein Liderungsring vermoge seiner ausseren Dimension zu
tief in das Ringlager eintritt, so dass in der Schusstellung des Keiles
die vordere Flache der Platte nicht dicht. an der riickwartigen Ring-
flache anliegt, so muss die Platte, um das erforderliche dichte An-
schliessen der beiden Liderungstheile zu erreichen, etwas nach vor¬
warts geschoben werden. Dies geschieht durch dtinne messingene
Unterlagsscheiben, welche nach Erforderniss hinter der Platte
in das Plattenlager eingelegt werden.

Um bei Beschadigung der Liderungsllachen den Liderungsring
wechseln zu konnen, wobei auch wegen der Accommodation der
Liderungsllachen stets die Liderungsplatte mit gewechselt werden
muss, ist jedes Gesehiitz mit zwei Ringen und zwei Platten aus-
geriistet; die beiden Ringe und die beiden Platten unterscheiden
sich in ihren Dimensionen nicht von einander. Die zu einander
gehorigen Liderungstheile (Ring und Platte) sind mit dem gleichen
Buchstaben A oder B bezeichnet; die mit A bezeichneten Liderungs¬
theile sollen zuerst zur Verwendung gelangen. *

Von den messingenen Unterlagsscheiben erhalt jedes Gesehiitz
vier Stuck, welche sich durch ihre Dicke von einander unterscheiden.

Ziindloch. Die gusstahlernen Geschiitze haben Centralzundung.
Das Ziindloch ist in den Zundlochstollen q gebohrt, welcher in

* Ein dritter Satz von Liderungstheilen ist im Seearsenale deponirt und
soil bei Beschadigung eines Satzes gegen diesen eingetauscht werden; er erhalt
dann den Buchstaben des ausgeschiedenen Satzes.
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den Keil eingesetzt und in seinem vorderen erweiterten Theile mil,
einem kupfernen Ziindloehkern r versehen isl. Entspreehend der
vorderen Ausmiindung des Ziindloches sind die Liderungsplatte und
die Unterlagsscheiben central durchbohrt.

Am ruckwartigen Ende des Ziindlochstollens ist in den Keil
das Brandellager, Fig. IS, eingeschraubt,. Dasselbe ist riickwarts
mit einem Fliigel a versehen, an welchen sich die excenlrische
Scheibe des Brandels beim Abziehen stutzt. Damit das Brandellager
nieht, uber die riickwartige Keilllache hervorsteht, ist an dieser Stelle
der Keil muldenformig ausgenominen.

Nebentheile. Die Schildzapfenaxe ab, Fig. 6 , geht bei alien
Geschiitzen durch die Rohraxe. 1st der Verschluss in das Rohr
eingesetzt, so geht bei alien Kalibern, mit Ausnahme der 15 °jm
Geschiitze, die Schildzapfenaxe durch den Schwerpunkt,; bei den 15 cjm
Geschiitzen ist sie etwas vorgesetzt, so dass diese eine ldeine Hinter-
wucht haben, welche bei alien andern Kalibern fehlt. Ohne Ver¬
schluss sind alle Geschiitze vordergewichtig.

Die gusstahlernen Geschiitze haben zwei Aufsatze, fiir welche
rechts und links von der Rohrmitte nahe der Bodenflache Aufsatz-
liicher gebohrt und im Obertheile derselben Aufsatzstollen c, c
eingesetzt sind; die Axen der Aufsatzlocher laufen parallel zu der
durch die Rohraxe gedachten Verticalebene. Entspreehend jedern Auf-
satzloche ist in der Nahe der Schildzapfen eine Hiilse mit Muttergewinde
fiir das Visirkorn d eingesetzt.

An der Bodenflache sind zur Seite des Ladeloches zwei Haken
e und e fiir die Geschosstrage eingeschraubt.

Die bronzenen Hinterlader.
Diese Rohre sind von aussen conisch geformt und vorne mit

einer Verstiirkung, dem Rohrkopf, versehen. Beim 15 Geschiitz,
Fig. 14, ist tiberdies fiber den ruckwartigen Theil des Ladungsraumes
unmittelbar vor dem Querloch ein bronzener Verstarkungsring a
aufgezogen.

Die innere Einrichtung ist im Allgemeinen ahnlich jener
der gusstahlernen Geschiitze. Die Ztige sind rechteckige Parallel-
zuge. Der Drall ist beim 15 °jm Geschiitz bis auf nahezu zwei Drittel
der Lange von riickwarts paraboliseh, von da an aber constant;
die 9 c)n und 7 cjm Geschiitze haben durchaus constanten Drall. Der
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Ladungsraum ist concentrisch zur gezogenen Bohrung. Das 15
Geschiitz hat einen gezogenen, das 9 <fm Geschiitz, Fig. 15, einen
glatten Geschossraum, welcher durch Conusse einerseits in die
gezogene Bohrung, andererseits in den Ladungsraum iibergeht; beirn
7 c(n Geschiitz fehlt der Geschossraum und es stosst der Ladungs¬
raum direct mit der gezogenen Bohrung zusammen. Am riickwartigen
Ende des Ladungsraumes ist eine kupferne Futterhiilse, Fig. 14 b ,
eingesetzt, in welche das Ringlager eingeschnitten ist.

Die ruckwartige Flache des ebenf'alls bronzenen Verschluss-
keiles, Fig. 16 und 17, ist nicht wie bei den gusstahlernen Geschutzen
abgerundet, daher dieser Verschluss Flachkeilverschluss genannt
wird. Das Ein- und Ausschieben des Keiles geschieht durch Hand-
kraft, wobei die auf den Zapfen der Anziehschraube A aufgesteckte
Kurbel 5 als Handhabe dient. Die Anziehschraube ist hier ohne
eine eigene Mutter und greift mit ihren Gewinden direct in Mutter-
gewinde, welche im Rohrkorper eingeschnitten sind. Von den Gewinden
der Schraube ist nur das ausserste voll, die ubrigen aber sind
(iihnlich den Rippen der Anziehmutter bei den Versehliissen der
gusstahlernen Geschiitze) auf der einen Seite derart. abgenommen,
dass sie liber die ruckwartige Keilflache nicht hervorragen, daher
das Ein- und Ausschieben des Keiles nicht behindern. Der ausserste
Gang des Muttergewindes befindet sich ganz am Rande des Quer-
loches. Beim Schliessen wird der Keil so weit eingeschoben, dass
der ausserste Gewindgang in das ihm entsprechende Muttergewinde
eintritt; sodann wird die Anziehschraube um eine halbe Umdrehung
nach rechts gedreht, wobei die vorderen Gewinplgange in die beziig-
lichen Muttergewinde eintreten und der Keil um die halbe Gewind-
hbhe in das Querloch vorgeschoben, eingepresst, wird.

Zum Oeffnen wird zuerst die Anziehschraube zuriickgedreht,
wodurch der Keil umdie halbe Gewindhohe zuruckgezogen, gelockert,
wird und die inneren Gewindgange wieder in den Keil zuriicktreten;
sodann wird der Keil mit der Hand bis in die Ladestellung heraus-
gezogen.

Um die Drehung der Anziehschraube beim Einpressen und
Lockern des Verschlusses auf eine halbe Umdrehung zu beschranken,
besteht folgende Einrichtung:

Beim 15 cjm Geschiitz, Fig. 18: Die Verschlussplatte hat an
der Stelle, wo der runde Zapfen der Anziehschraube A hindurch-
geht, aussen eine cylindrische Verstarkung B: in der oberen

2*
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Halfte dieser Verstarkung springt ein Segmentstuck a liber den
iibrigen Theil 6 hervor. Von der Hiilse der zweiarmigen Kurbel b,
welche durch einen Splint an den Schraubenzapfen befestigt ist,
springt ebenfalls ein Segment c nach unten vor. Bei der Drehung
der Kurbel lauft das Segment c der Kurbelhiilse im tieferen Theile b
der Verstarkung der Verschlussplatte, und zwar bei der Rechtsdrehung
von der rechten bis zur linken, bei der Linksdrehung von der linken
bis zur rechten Begrenzung des Seginentes a. Die Segmente stossen
demnach auf der linken Seite zusammen, wenn die Gewinde der
Anziehscliraube in die beziiglichen Muttergewinde eintreten, d. h.
wenn der Verschluss eingepresst (geschlossen) ist, — und auf
der rechten Seite, wenn die Schraubengewinde aus der Mutter
zuriickgetreten, d. h. der Verschluss gelockert ist und ungehindert
aus- und eingeschoben werden kann.

Um diese beiden Positionen sofort an der Stellung der Kurbel
zu erkennen, ist diese an einem Ende mit einem Knopf e versehen;
steht der Arjn mit dem Knopf e nach rechts, so ist der Verschluss
eingepresst, im entgegengesetzten Falle aber gelockert. Der Knopf e
ist demnach auf der entgegengesetzten Seite vom Segment e
der Hiilse angebracht.

Um die selbstthatige Ruckdrehung der Kurbel bei eingepresstem
Verschluss zu verhindern, dient der Kurbelsteller I), ein zwei-
armiger, um einen unterhalb der Zapfenverstarkung an der Ver¬
schlussplatte angebrachten Bolzen drehbarer Hebei, dessen oberer
Arm gabelformig getheilt ist. Auf den mit einen Zahn h versehenen
linksseitigen Gabelarm / wirkt das untere Ende einer ober der
Zapfenverstarkung befestigten starken Feder E. Wenn der Verschluss
geschlossen ist, d. h. wenn sich das Segment der Kurbelhiilse links
befindet, so fallt der Gabelarm/hinter demselben ein und wird durch
die Feder E, deren Ende unter dem Zahn h liegt und den Arm /am
Zuriickweichen verhindert, in dieser Lage erhalten. Vor der Links¬
drehung der Kurbel zum Oeffnen wird der untere Theil des Kurbel-
slellers mit der Hand nach rechts gezogen, die Gabel dreht sich nach
links, der Arm / tritt aus dem Zwischenraum zwischen der Ver¬
starkung B der Verschlussplatte und der Kurbelhiilse aus und gibt
das Segment e frei, der Arm g tritt jedoch in diesen Zwischenraum
ein, — die Feder E wird nach auswarts gedriickt und fallt ober-
halb des Zahnes h ein, den Kurbelsteller in dieser das Oeffnen ermog-
liehenden Stellung lixirend. Bei der nun erfolgenden Linksdrehung der
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Kurbel stosst das Segment c auf den Gabelarm g, dreht. den Kurbel-
s teller wieder nach rechts und bewirkt. das Einspringen der Feder E
unter den Zahn h, wodurch das selbst.thatigeEinfallen des Gabelarmes /
unter das Segment c beim nachherigen Rechtsdrehen der Kurbel vor-
bereitet 1st.

Beim 9 c/m GesehiUz: Fig. 16, 17 und 19 bis 23. Die Ein-
richtung 1st der vorbeschriebenen ithnlich, nur ist das Segment a
der Verstarkung B der Verschlussplatte im unteren Theile, das
Segment e der Kurbelhiilse auf derselben Seite mit dem Knopf e
der Kurbel, der Kurbelsteller D oberhalb, die Feder E aber unter-
halb der Verstarkung angebracht; das Segment e bewegt sich bei
der Rechtsdrehung der Kurbel (zum Schliessen) von links nach
rechts, der hinter denselben einfallende Gabelarm / befindet sich
rechts, der Zahn h ist am anderen (linksseitigen) Gabelarm g
angebracht. Bei geschlossenem Verschluss (Segment c rechts) driickt
die Feder E auf den unteren Theil des Zahnes k; um die Kurbel
zur Linksdrehung (beim Oeffnen) frei zu machen, wird ein Schlag
von rechts auf den oberen Theil des Kurbelstellers gefuhrt, wobei
sich die Gabel nach rechts dreht und die Feder E oberhalb des
Zahnes h einspringt.

Ueberdies wird bei diesem Kaliber die nach links gedrehte
Kurbel (Knopf e und Segment e links) versichert. Dies geschieht
<lurch einen federnden Still. (Kurbelstollen), Fig. 23, welcher im Seg¬
ment a der Zapfenverstarkung angebracht ist und in eine Ausnehmung i
der Kurbelhiilse einspringt, wenn die Kurbel nach links gedreht wird.
Um bei der Rechlsdrehung der Kurbel das Zuriicktreten des Stift.es
aus der Ausnehmung der Kurbelhiilse zu bewirken, wird auf den
rechten Kurbelarm von oben. ein leichter Schlag mit der Fland
gefuhrt.

Beim 7 c/m Geschlitz: Fig. 24 und 25. Die Kurbel C wird
nach dem Schliessen weggenommen und zum Oeffnen wieder
aufgesteckt; nachdem zur Befestigung derselben kein Splint in An-
wendung kommt, so ist der Schraubenzapfen vierseitig gelormt. Die
Kurbelhiilse, welche beim Aufst.ecken mit dem vorderen 'Theile in
die eylindrisclie Zapfenverstarkung B der Verschlussplatte einge-
schoben wird, ist in diesem Theile aussen mit einer begrenzten
Ringnuth a versehen, in welcher bei der Drehung der Kurbel ein
in der Zapfenverstarkung angebrachter Zahn schleift.; das Anstossen
des Zahnes am linken oder rechten Ende der Nuth begrenzt die
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Drehung der Kurbel beim Schliessen, beziehungsweise Oeffnen
des Verschlusses’. Damit beim Aufetecken der Kurbel der Zahn in die
Ringnuth eintreten kbnne, hat diese am linken Ende eine Ausmiin-
dung & in der Liingenrichtung der Hiilse. Auch hier ist der eine Arm
der Kurbel am Ende mit einem Knopf versehen; beim Aufstecken
der Kurbel muss dieser Arm nach rechts stehen. Um ein unrich-
tiges Aufstecken der Kurbel hintanzuhalten, ist von der Mitte des
Schraubenzapfens gegen diejenige Kante zu, welche bei geschlossenem
Versehluss oben steht., ein Strich eingeschnitten; ebenso sind in
jenem Theile der Kurbelbulse, welcher beim Aufstecken nach oben
steht, und als Fortsetzung davon auch auf der Zapfenverstarkung
correspondirende Striche eingeschnitten. Nachdem bei diesem Ge-
schiitz keine Versicherung gegen das Zuruckdrehen der rechts ge-
drehten Anziehschraube, daher gegen das selbstthatige Oeffnen und
Zuruckweichen des Verschlusses wahrend der Fortbewegung des
Geschiitzes besteht,, so ist hinter dem Verschlusse im Rohrkorper ein
Schraubenbolzen angebracht., welcher ganz eingeschraubt in ein Loch
des Verschlusses eingreift und diesen festhalt; beim Gebrauche des
Geschiitzes bleibt dieser Sicherheitsstift. zuruckgeschraubt. Ziun Ein- und
Zuriickschrauben desselben dient die Verschlusskurbel selbst. —

Um das Zuriickziehen des Verschlusses in der Ladestellung zu
hemmen, ist bei alien Kalibern in die obere Flache des Keiles eine
Nuth K eingeschnitten, in welche ein Sperrstiff, eingreift. Der
Sperrstift, Fig. 26, beim 15 % und Geschutz ist im mit.tleren
Theile seiner Lange hohl, und es befindet sich in dieser Hohlung
eine Spiralfeder l, welche sich nach oben an einen in den Rohr¬
korper eingeschraubten llolzen m, der durch einen Schlitz in das
Innere des Sperrstiftes eintritt, stlitzt; am oberen Ende ist der ^
Sperrstift mit einem Knopf n als Handhabe versehen. Soil der Keil
iiber die Ladestellung herausgezogen werden, so wird der Sperrstift
aus der Nuth gehoben und schleift dann an der oberen Flache des
Keiles. In der Verlangerung der Nuth K fur die Ladestellung ist
eine zweite Nuth K' eingeschnitten, in welche der Sperrstift eintritt
und den Keil in jener Stellung hemmt, in welcher die Liderungs-
platte aus dem Keile genommen werden kann. Diese Nuth steigt
gegen links zu mittelst einer schiefen Ebene bis zur oberen Keil-
lliiche an, so dass der Sperrstift beim Einschieben des Verschlusses
nicht gehoben zu werden braucht, um aus dieser Nuth auszutreten.
Beim 7 c/m Geschutz ist der Sperrstift, Fig. 27, ein Schraubenstift,



zu dessen Ein- und Zuriickschrauben die Verschlusskurbel dient;
der Keil hat nur die Nuth fur die Ladest.ellung.

Die Ladebiichse F im Keil ist wie bei den gusstahlernen
Geschutzen eingerichtet, nur sind die Fuhrungsstifte o mit, liing-
lichen Spangen versehen, welche in den Fiihrungsnuthen des Quer-
loches laufen.

Liderungsring und -Platte sind aus Kupfer, im tibrigen
von ahnlicher Einrichtung, wie bei den gusstahlernen Geschutzen.
Die Liderungsplatte G weicht beim 9 % und 7 %, Geschiitze in Fol-
gendem ab: An der riickwartigen Seite sind beim 9 % und 7 %
Geschutz sechs Locher fur den Zapfen im Plattenlager ausgenommen,
so dass die Platte in sechs verschiedenen Stellungen eingesetzt werden
kann; die Platte wird durch eine Schraube p, welche von ruck-
warts durch den Keil eingefiihrt, wird und in Muttergewinde im
Centrum der Platte eingreift, gegen das Vorfallen gesichert; am
Kopf dieser Schraube, welche sich in der muldenfdrmigen Ausneh-
mung des Keiles befmdet, ist eine Feder befestigt, welche das
selbstthatige Ausschrauben der Schraube verhindert.

Zum Schulze des bei geschlossenem Verschluss aus dem Quer-
loche auf der rechten Seite hervorragenden Keilendes ist beim 9 %
und 7 % Geschiitze am Rohrkorper ein Rahmen befestigt.

Die Ztindung geschieht beim 15%, Geschiitze wie bei den
gusstahlernen Geschutzen durch den Keil. Das 9 % und 7 % Ge-
schiitz haben Oberziindung; die Axe des Ziindloches steht senkrecht
aul der Rohraxe; das Ztindloch ist in einen von der Bohrung aus in
den Rohrkorper eingepressten kupfernen Ziindlochkern, Fig. 28a,
gebohrt.

Die Schildzapfenaxe geht durch die Rohraxe und ist so
weit vorgesetzt, dass das Rohr mit Verschluss eine Hinterwucht
hat. Das 15% Geschutz ist ohne Verschluss in den Schild-
zapfen balancirt. Die Schildzapfen sind mit conischen Ausbohrungen
versehen.

Das 15% Geschutz hat gleich den gusstahlernen Geschutzen
zwei, das 9% und 7% Geschiitz aber nur einen Aufsatz, ftir
welchen am Bodenstiick rechts von der Mittellinie ein Aufsatzloch
gebohrt und ein Aufsatzstollen eingesetzt ist. 1 iir die Visirkorne
sind etwas vor den Schildzapfen Muttergewinde in den Rohrkorper
eingeschnitten.
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Die gusseisernen Hinterlader.
Die aussere Form des Rohres, Fig. 29, wird dureh zwei Conusse

gebildet, welche etwas vor den ScMldzapfen zusammenstossen.
Das Rohr ist vorne dureh den Kopf a und unmittelbar hinter
diesem dureh ein Band verstarkt; an der oberen Flache des Boden-
stiickes ist eine langliche Platte (Aufsatzplatte) 6 angegossen.

Die Ziige sind rechteckige Parallelziige mit constantem Drall.
Der glatte Ladungsraum e ist dureh einen Uebergangsconus d
mit der gezogenen Bohrung e verbunden. Das Ladeloch / hat
einen etwas grbsseren Durchmesser als der Ladungsraum und ist
mit diesem ebenfalls dureh einen Uebergangsconus verbunden. Am
riickwartigen Ende ist das Ladeloch muldenformig erweitert.

Der Verschluss, Fig. SO, ist ein Kolbenverschluss. Der Kolben A
ist ruckwarts mit einem plattenartigen Stiel a versehen, welcher
unmittelbar hinter dem Kolben fur den Quercylinder B durch-
bohrt ist und in einem Gewindzapfen endigt; der letztere tragt eine
Fliigelmutter C, die zugleich als Handhabe beim Aus- und Ein-
schieben des Kolbens dient. Bei dieser Bewegung des Kolbens lauft
der Stiel in einem Schlitze der Verschlussthiire.

Die Vers chi ussthure D ist ein hohler, ruckwarts geschlossener
und in der Ruckwand mit dem Schlitz fur den Kolbenstiel versehener
Cylinder, welcher um einen an der Bodenflaehe des Rohres links * vom
Ladeloche angebrachtenCharnierbolzen d drehbar ist; vorne ist die
Verschlussthiire dureh den vierseitigen Charnierrahmen e verstarkt.

Fiir den Quercylinder ist in den Rohrkorper ein cylindrisches
Querlochf/, Fig. 29, gebohrt, dessen Miindungen dureh kurze cylin-
drische Angiisse (Querlochansatze) h verstarkt. sind. Der Quer¬
cylinder ist am ausseren Ende mit einer zweiarmigen Handhabe 6 und
mit einerStosscheibe c versehen, welche beimEinschieben desQuer-
cylinders an das Rohr anstosst und das Einschieben begrenzt; damit
der Quercylinder beim Zuriickziehen nicht ganzlich aus dem Querloche
gezogen werden konne, ist in einen an der Stosscheibe angebrachten
Haken die Quercyliriderkette eingehangt., welche mit ihrem zweiten
Plnde am rechten Querlochansatze befestigt ist.

Wenn die Bohrung zum Laden often ist, so befindet sich der
Kolben in der nach seitwarts gedrehten Verschlussthiire, der Kolben-

* Bei den im Thurme der Donaumonitors rechts stehenden Geseliiitzen
ist das Charnier rechts vom Ladeloche angebracht.
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st.iel ragt aus der Thiire ruckwarts hervor; der Quercylinder ist auf
die ganze Lange der Quercylinderkette im Querloche zuriiekgezogen,
so dass er nicht in das Ladeloch hineinragt.

Zum Schliessen wird die Verschlussthiire gegen das Ladeloch
gedreht, bis der Charnierrahmen an der Bodenflache anliegt; sodann
wird der Kolben bis zum Anstossen der Fliigelmutter an die Thiire
in das Ladeloch * und der Quercylinder durch das Loch im Kolben-
stiel in das Querloch eingeschoben. Bei dieser Stellung der Verschluss-
theile liegt der Kolben nicht fest am Quercylinder an, wiirde also
beim Schusse durch den hohen Druck der Pulvergase gegen letzteren
gestossen werden, was eine Beschadigung des Kolbens zur Folge
haben konnte. Um dies zu vermeiden, muss der Kolben an den
Cylinder angepresst werden. Hiezu wird die Fliigelmutter am Kolben-
stiel naeh rechts gedreht, wobei sie, sich an die Verschlussthiire
stiitzend, den Kolben zuriickzieht, bis er am Quercylinder fest anliegt.

Zum Oeffnen wird zuerst die Fliigelmutter nach links gedreht,
um die Pressung zwischen dent Kolben und dem Quercylinder auf-
zuheben, sodann wird der letztere auf die Lange der Quercylinder¬
kette heraus-, der Kolben in die Verschlussthiire zuriiekgezogen und
diese im Gharnier nach seitwarts gedreht.

Um die Linksdrehung der Fliigelmutter zu begrenzen, sind
hinter derselben am Zapfen des Kolbenstiels zwei Gegenmuttern /
angebracht, durch deren Stellung das Mass der Drehung der Fliigel¬
mutter regulirt wird; dies soil derart geschehen, dass die Fliigel¬
mutter beim Anpressen und Lockern des Kolbens nur eine Achlel-
umdrehung macht,.

Der Liderungsring (Abschluss ring), Fig. 31, ist aus Tombak
und hat die Form einer durchbrochenen Scheibe a mit aufstehendem
Hand, in welche eine iihnlich gestaltete, aber nicht durchbrochene
Kappe aus Pappe (Bodenkappe) 6 eingesetzt ist; der Boden dieser
Kappe ist gewolbt. Der Ring mit der Bodenkappe wird vor jedem
Schusse in die Bohrung eingebracht,; nach dem Schusse wird die
Bodenkappe naeh vorwarts gestossen, der Ring aber aus der Bohrung
gezogen, und kann, wenn unbeschadigt, nach dem Einsetzen einer
neuen Bodenkappe fur den nachsten Schuss wieder verwendet
werden. Damit der Ring gut dichte, darf er nur so weit in die

* Der Kolbenstiel ist so tang, dass der eingeschobene Kolben in den
Verbindungsconus zwischen dem Ladeloch und dem Ladungsraum hineinreicht.
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Bohrung eingefiihrt werden, dass er am Verschlusskolben anliegt;
dies wird erreicht, indem man den Ring in das Ladeloeh einsetzt
und ilm beim Einschieben des Kolbens mil. diesem vorstosst. Burch
den Gasdruck wird der Boden der Kappe platt gedriickt, wodurch
sich diese etwas ausdehnt. und so wie der elastische Ring mit deni
aufstehenden Rand an die Bohrungswand angepresst wird.

Die gusseisernen Geschiitze haben Oberzimdung. Das Ziind-
loch, Fig. 29 i, ist senkrecht zur Rohraxe gefiihrt und in den ein-
geschraubten kupfernen Ziindlochkern gebohrt.

Die Schildzapfen k sind sowol vor- als herabgesetzt
Diese Geschiilze haben einen Mittel- und einen Seitenaufsatz.

Der erstere ist an der Aufsatzplatte durch zwei Querstifte befestigt.
Fur das dazu gehorige Visirkorn (Mitt.elvisir) sind am Mittelstiicke
des Rohres zwei Aufsatzbacken l angegossen; einen anderen
vorderen Visirpunkt bildet ein Einschnitt in den Rohrkopf. Der
Seitenaufsatz wird in eine am rechten Querlochansatze eingesetzte
Hulse eingesteckt; das Visirkorn desselben ist an der rechten
Angusscheibe befestigt.

Die schmiedeeisernen Vorderlader.
(Armstrong - Geschutze.)

Diese Geschiitze, Fig. 32 bis 34, sindbereift; infolge dessen wird der
Rohrkorper (ahnlich wie bei den gusstithlernen Geschiitzen) von vorne
nach riickwarts stufenformig starker und fall!, vom staxksten Cylinder,
welcher den Ladungsraum umschliesst, riickwarts wieder stufenformig
ah. Das schmiedeeiserne Kernrohr a ist mit einer Stahlrohre & ge-
futtert, welche beim 23 c/m riickwarts geschlossen, beim 18 c/m aber
offen und durch einen schmiedeeisernen Pfropf abgeschlossen. ist.
Als Rticklage des Stossbodens ist bei beiden Kalibern in das schmiede¬
eiserne Kernrohr eine starke Bodenschraube e eingeschraubt
und durch eine von seilwarts eingreifende Fixirungsschraube
gegen das Ausschrauben versichert. Die Bodenschraube ist mit einem
durchbohrten Knopf d versehen, welcher zur leichteren Handhabung
des Rohres dient, und Trail be genannt. wird. Zwischen der Boden¬
schraube und dem Absehlusspfropf beim 18 c/m ist zur besseren Dich-
tung eine kupferne Dichtungsscheibe eingesetzt. Von der
vorderen Flache der Bodenschraube ist ein Kanal e nach riickwarts
bis zur Bodenfliiche des Rohres gefiihrt: eine Ausstriimung des Pulver-
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gases durch diesen Kanal deutet, auf eine Beschadigung der Stahl-
rohre Oder eine mangelhafte Dichtung (beim 18%), daher auf eine
Gefahr bei der Fortsetzung des ScMessens aus dem bezuglichen
Rohre hin, aus welchem Grunde der Kanal den Namen Sicher-
heitskanal fiihrt.

Die Bohrung ist beim 23% mit sechs, beim 18 mil drei Pa-
rallelzligen versehen, welche am Ende mittelst einer schiefen Flache
in den Ladungsraum verlaufen. Die Zuge, Fig. 33, haben zwar die vier-
seitige Form, jedoch ist die Zugbasis excentrisch zum Bohrungskreise.
Die Zlige des 23% Geschutzes haben parabolischen, jene des 18
Geschutzes aber co'nslanten Brail. Die letzteren sind am inneren Ende
auf ein kurzes Stuck ihrer Lange verengt, d. h. es ist die Lade-
flache der Fuhrungsflache parallel etwas naher geruckt; der Ueber-
gang aus dem weiteren in den engeren Theil des Zuges ist durch
ein schiefes Verbindungsstuck der Ladeflache sanft vermittelt.

Der Ladungsraum ist beim 18%i ein Cylinder von demselben
Durchmesser wie der Flug; beim 23% schliesst sich an den Cylinder
ruckwarts ein Conus an. Der Stossboden bildet. eine Ebene, die Ver-
bindung desselben mit der Mantelflache des Ladungsraumes ist stark
abgerundet.

Die Ztindung geschieht. von oben, und es ist das Zundloch
in einen kupfernen Kern gebohrt,. Die Axe des Ziindloches fallt beim
18% in die Verticalebene durch die Rohraxe und steht senkrecht
auf der letzteren. Beim 23%!, ist das Zundloch, Fig. 32 und 34, von
ruck- gegen vorwarts und von der rechten oberen Seite schief gegen
die Rohraxe gefiihrt.

Die Scbildzapfen / sind nicht herabgesetzt, haben aber eine
Vorsetzung, daher die Rohre Hinterwucht.

Das 18^ Geschutz hat zwei Aufsatzkanale mit Aufsatz-
stollen rechts und links von der Rohrmitte, das 23% Geschutz
ausser den seitlichen Aufsatzstollen g noch einen dritten Aufsatzkanal
mit Slollen h in der Rohrmitte. Die Aufsatzlocher sind nicht nach
der ganzen Dicke des Rohres durchgebohrt und laufen nicht parallel
mit der Verticalen durch die Rohraxe, sondern haben eine Neigung
nach links von dieser Parallelen. Entsprechend jedem Aufsatzkanal
ist in der Niihe der Schildzapfen eine Hiilse i fur das Visirkorn in
das Rohr eingesetzt. —
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DiewichtigstenDimensionendervorstehendbeschriebenenGeschutzezeigtdienaehfolgendeTabelle:
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Bestiickung der k. k. Kriegsschiffe.
Fur die Bestiickung der Schiffe der k. k. Flatte gelten nach-

stehende Normen:
1.) Die Panzerschiffe erhalten eine Hauptbestiickung aus

Geschiitzen von 18 %, aufwarts und iiberdies eine bestimmte An-
zahl 9 cjm Geschiitze als Deckgeschiitze; diese kleinen Geschiitze haben
die Aufgabe, gegen Torpedoboote, gegen das f'eindliehe Schiffsdeck,
die Marsen, Takelage etc. zu wirken, dienen ferner zum Salutiren
und vertreten die Hauptgeschiitze bis zu einem bestimmten Grade
beim Scheibenschiessen.

2.) Der Norraalkaliber zur Bestiickung der ungepanzerten
Schiffe grosserer Gattung: Fregatten, Corvetten, Kanonenboote,
Schooner — ist der 15 %i, und zwar sind die Fregatten und einige
Corvetten neuer Kategorie rait. gusstahlernen oder bronzenen, alle
ubrigen Schiffe der angefuhrten Klassen aber mit gusseisernen 15 cfn
Geschiitzen bestiickt; dieselbe Bestiickung haben auch die Donau-
monitors.

8.) Zur Bestiickung der iibrigen Sehiffe werden die bronze¬
nen 9 <fm und 7 cjm Geschiitze verwendet; ausnahmsweise haben die
grosseren Dampfer iiberdies ein gusseisernes 15 ‘fm Geschiitz.

4.) Die Panzerschiffe und die Fregatten erhalten zwei, die Cor¬
vetten, Kanonenboote, Schooner und die grosseren Dampfer aber
ein Bootsgeschiitz; alle Bootsgeschiitze kbnnen in den Reelingen, auf
den Hiitten oder Kastelldecken gegen Torpedoboote etc., sowie als
Landungsgeschiitze verwendet werden. Als Boots- und Landungs-
geschiitz dient ausschliesslich das 7% Geschiitz.

Die Bestiickung der Schiffe der Flotte zeigt die nachfolgende
Bestiickungstabelle:
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Scliiffs-
Klasse

Fregatten

Name des Scliiffes

Radetzky, Laudon

s5-
a*

Schiffsgeschiitze

15

O NO S
^ V

„ ^ BQ
^ <D
c-O

Corvetten

Donau.
Saida.
Fasana.
Helgoland.
Friedrich, Dandolo .
Zrinyi, Frundsberg,
Aurora.

13
13

14

Iianonen-
boote

Hum, Dalmat ,
Spalato, Zara
Grille, Gemse

Schooner Kerka, Narenta, Mowe,
Nautilus, Albatros .

Dampfer Andreas Hofer
Taurus.

Avisoschiffe Elisabeth
Miramar .

4
I 2

Transport-
dampfer Triest, Gargnano, Pola

Torpedoschiff Seehund

Werkstatten-
schiff Cyclop

Yachten Fantasie
Greif . .

Donau-
monitors Maros, Leitha



Zweiter Abschnitt.

Raperte.
Allgemeines.

Raperte Oder Laffeten sind Gestelle, in welche die Geschiitz-
rolire behufs leichterer Handhabung beim Gebrauche eingelegt werden.
Rie Raperte der meisten Geschiitze sind in ihren Hauptbestandtheilen
aus Eisen hergestellt, nur bei einigen Geschiitzen kleinerer Gattung
stehen holzerne Raperte in Verwendung.

Die Construction der Raperte richtet sich ini Allgemeinen nach
der Bestimmung des aufzunehmenden Geschiltzes, d. h. nach der
speciellen Art der Verwendung und nach dem Aufstellungsorte des-
selben; auf die Construction niramt aber auch das Gewicht des
Geschiitzrohres Einfluss.

Den Hauptbestandtheil des Rapertes bilden zwei mit einander
fest verbundene Wande Oder Streben, welche mit Ausschnitten zur
Aufnahme der Schildzapfen des Rohres (Schildzapfenlager Oder
Schildpfannen) versehen sind. Die iibrigen Bestandtheile des Ra¬
pertes, welche entweder an den Rapertwanden selbst angebracht
sind oder als selbstandige Theile auftreten, dienen als Hilfsmittel
zum Bewegen des Geschiltzes, zur Begrenzung des Riicklaufes nach
dem Schusse, zum Feststellen des Geschiltzes in der Ruhelage und
Versichern desselben vor selbstthatiger Bewegung infolge des See-
ganges. Die mit dem Geschiitze beim Gebrauche auszufuhrenden
Bewegungen sind: das Einstellen des Rohres in die der Distanz des
Zielobjektes entsprechende Neigung (Ertheilung der Hohenrich-
tung), — das Einrilcken des Geschiltzes in die Richtung nacli dem
Zielobjekte (Ertheilung der Seitenrichtung Oder Backsen des
Geschiltzes), — das Ueberfiihren des Geschiltzes aus einer Schuss-
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position in eine andere (Sttickpforten- Oder Pivotwechseln),—
das Vorfuhren des Geschiitzes in die Stellung zur Schussabgabe (Aus-
holen) und das Zuruckfiihren des Geschiitzes aus der Schuss- in
eine riiekwartige Stellung (Einholen). v

a) Rapertwan&e und deren Verbindungen.

Die eisernen Rapertwiinde sind je nach der Grosse des auf-
zunehmenden Geschiitzes entweder einfache Rleche von erforder-
licher Starke oder aber Kastentrager. Der Kastentrager besteht
aus zwei Blechen, welche durch einen an den Randern eingelegten
Nietkranz auseinander gehalten werden; Bleche und Nietkranz
sind durch Vernietung zu einern soliden Ganzen vereinigt.

Die holzernen Rapertwiinde sind aus Bohlen hergestellt; diese
sind meist aus mehreren Stucken zusammengediebelt, welche mit
durch die ganze Wand reichenden eisernen Bolzen mit Anzugmuttern
verbunden sind. Hiiufig werden die holzernen Rapertwiinde zur
Verstarkung an der vorderen und oberen Fliiehe mit Eisenblech
beschlagen.

Die Schildpfanne ist ein halbcylindrischer Aussehnitt in der
Rapertwand, welcher bei den aus einfachem Blech hergestellten eiser¬
nen Wanden, um dem Schildzapfen eine bessere Auflage zu bieten,
durch einen winkelformigen Kranz an der ausseren, eventuell auch
an der inneren Seite verstarkt ist. Bei den eisernen Raperten ist die
Schildpfanne meistens mit einer messingenen Schale ausgefrittert,
oder es ist an den Schildzapfen ein messingener Ring aufgesteckt.
Um den Schildzapfen in der Schildpfanne festzuhalten, wird liber
denselben der Schild deckel gelegt. und an der Rapertwand
befestigt,.

Zur Verbindung der Rapertwiinde unter einander dienen bei
eisernen Raperten Ouerbleche, welche an die Wiinde mittelst Winkel-
eisen durch Nieten befestigt sind. Diese Querbleche lieissen Riegel,
wenn sie vertical gestellt sind; der Riegel im Vordertheile des Rapertes
wird Stirnriegel genannt. Die nach der Lange des Rapertes hori¬
zontal laufende Querverbindung heisst Rapertsohle.

Die holzernen Raperte haben zur Verbindung der Wiinde meisten-
theils holzerne Riegel, welche mittelst starken, quer durch das Rapert
gehenden Bolzen mit Anzugmuttern befestigt sind. Die Wiinde der
kleinsten Raperte sind durch Bolzen und Querbleche verbunden.
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t>) Vorrichtung zur Ertheilung der Hohenrichtung (Eichtmaschine).
Die Richtmaschine ist im ruckwartigen Theile des Rapertes

als zweiter Unterstutzungspunkt des Rohres angebracht. Rei kleineren
Geschtitzen dient als Richtmaschine meist eine Schraube (Richt-
spindel), deren Kopf mit Handhaben (Richtspindelkreuz) oder
einem Handrad versehen ist; die Mutter dieser Schraube ist, in der
Laffete fix eingesetzt. Die Schraube als Richtmaschine, insofern das
Rohr auf dem Schraubenkopfe frei aufliegt,, ist nur hei jenen Ge-
schiitzen anwendbar, welche eine Hinterwucht haben, da Rohre ohne
Hinterwucht der Abwartsbewegung der Schraube nicht folgen wiirden.
Die einfache Richtspindel hat iiberdies den Nachtheil, dass mittelst
derselben grosse Aenderungen in der Hohenrichtung nicht raseh genug
ausgefuhrt werden konnen.

Die Nachtheile der einfachen Richtspindel werden durch die
doppelte Spindel und durch die Zahnbogen-Richtmaschine,
Fig. 85, vermieden. Bei dieser letzteren ist eine Zahnbogenschiene
(Richtbogen A) an das Rohr derart befestigt, dass der Mittelpunkt
des Bogens in die Schildzapfenaxe fall! Gewohnlich ist auf jeder
Seite des Rohres ein solcher Richtbogen angebracht. Zur Verbindung
desselben mit dem Rohre ist an dieses ein Richtzapfen an-
gesehraubt, auf welchen der Richtbogen aufgesteckt und durch den
Kopf a einer in den Richtzapfen eingeschraubten Schraube fest-
gehalten wird. Der Richtbogen wird durch ein am Raperte an-
gebrachtes Richtzahnrad B bewegt und durch eine diesem gegen-
iiber eingesetzte Rolle C oder einen den Richtbogen ubergreifenden
Fuhrungsbogen gefiihrt. Das Richtzahnrad wird gewohnlich durch
ein Zahnradervorgelege mit Griffrad (ein gezahntes Getriebs-
rad D, auf der Axe des Richtzahnrades sitzend, und ein T rei fa¬
rad E, mit dem Griffrad F verbunden) oder durch Speichen (Richt-
spacken, welche in die auf der Axe des Richtzahnrades sitzende
Richtscheibe eingesteckt werden) umgetrieben. Um die dem
Rohre ertheilte Neigung unverriickbar festzustellen, dient die Rich t-
bremse H, welche die Drehung des Richtzahnrades hemmt.

c) Einriohtimg der Eaperte zur Ertheilung der Seitenrichtung.
In der einfachsten Form treten die Schiffslaffeten als wagen-

artige Gestelle auf, welche mit zwei Paar niedrigen Radern direct
auf dem Batteriedecke stelien. Diese, Radrapert genannte, Form
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der Laffete ist, zwar gunstig fur das Aus- und Einholen, aber un-
giinstig fur seitliche Verschiebungen des Geschiitzes, da hiebei die
Rader, insbesondere die riickwartigen, fast, senkrecht auf ihre natiir-
liche Bewegungsrichtung bewegt werden miissen, was besonders bei
schweren Geschiitzen einen bedeutenden Kraftaufwand erfordert.

Ueberdies hat man es bei einfaehen Radraperten, welche in
der zuriickgezogenen Stellung ganzlich ausser Contact mit der Bord-
wand treten, niemals in der Hand, sie beim Ausholen genau in die
Mitte der Stiickpforte einzufiihren, was einen Verlust an Bestrei-
chungswinkel auf der einen Seite der Stiickpforte zur Folge hat,
welcher Verlust nur bei sehr betrachtlicher Breite der Stiickpforte
als nicht ins Gewicht fallend angesehen werden konnte.

Nachdem jedoch, vorziiglich bei Panzerschiffen. die moglichste
Reducirung der Stiickpfortenbreite angestrebt wird, so muss jeder
Verlust an Bestreichungswinkel unbedingt vermieden werden, Hiezu
tritt bei Geschiitzen, die aus mehreren Stiickpforten zu feuern
bestimmt sind (Dreligeschiitze), der Umstand, dass die Radraperte
nur mit grossen Schwierigkeiten von einer Stiickpforte in eine andere
iiberfiihrt werden konnen, •— Schwierigkeiten, welche bei schweren
Geschiitzen den Stiickpfortenwechsel wiihrend des Feuergefechl.es
absolut ausschliessen. Aus vorstehenden Griinden stellt man das
Rapert behufs leichterer Seitenbewegung auf ein rahmenartiges
Untergestell, den Schlitten, welcher nicht am Rueklaufe des Rapertes
theilnimmt, sondern mit dem Schiffe (Bordwand Oder Deck) mittelst
eines Bolzens verbunden ist, der als Pivot fur die drehende Seiten¬
bewegung des Geschiitzes dient.

Der Schlitten, Fig. 36, besteht im Wesentlichen aus zwei Trag-
balken A, A, welche als Unterlagen der Rapertwande dienen und
dureh entsprechende Querstiicke mit einander verbunden sind. Die
Tragbalken sind bei eisernen Raperten 1-formige Trager, bei hol-
zernen Raperten Holzbalken. Von den Verbindungen der Tragbalken
sind die beiden aussersten meistens vertical zwischen den Trag¬
balken gefiihrt und heissen Schlittenriegel; der vordere wird
Stossriegel a genannt. Die iibrigen Verbindungen sind grossten-
theils an der unteren Fliiche der Tragbalken angebracht. Im riick¬
wartigen Theile des Schlittens ist der Raum zwischen den Tragbalken
mit holzernen Bohlen b oder eisernen Flatten belegt, welche als
Standort fiir die Leute, die bei der Geschiitzbedienung auf den Schlitten
treten miissen, dienen und den Namen Schlittensohle fiihren.
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Das Pivot, um welches der Schlitten bei der Ertheilung der
Seitenrichtung gedreht wird, heisst Gefechtspivot und befindet
sich grosstentheils ausserhalb des Schlittenrahmens vor demselben,
und zwar entweder in der Bordwand selbst oder zunachst derselben.
In der Bordwand ist behufs Pivotirung eine Gabel eingesetzt, in
welche durch ein Gatt der Bordwand der am Schlitten befestigte
Pivotarm B eingeschoben wird; die Yerbindung zwischen Pivot-
gabel und Pivotarm geschieht durch den Pivotbolzen C, welclier
von oben in correspondirende Locher der zu verbindenden Theile
eingesteckt wird. Das Gefechtspivot auf Deck bildet, ein starker
Bolzen, welcher in das Deck eingesetzt und durch eine Anzugmutter
befestigt ist; liber den abgerundeten Kopf des Pivotbolzens wird
die am Schlitten angebrachte Pivotklappe gesehoben und mittelst
einer oberhalb derselben durch den Bolzen gesteckten Schliesse
versichert. —

Zur Erleichterung des Backsens ist der Schlitten der sehweren
Geschiitze mit Rollen D, I) versehen, welche zur Verminderung der
Reibung auf am Deck angeschraubten Metallschienen laufen. Diese
Backsschienen E, E sind Bogen von Kreisen, welche ihren Mittcl-
punkt in der Axe des Pivotbolzens haben. Nachdem sich die Schlitten-
rollen ebenfalls in diesen Kreisen bewegen, so miissen sie ihrer
Form nach Theile von Gonussen darstellen, welche ihre Spitze im
Fusspunkte der Pivotaxe haben. Die holzernen Schlitten haben meist
anstatt der Rollen Schleifriegel, mit denen sie auf Deck ruhen;
diese Riegel sind, wo sie auf den Backsschienen aulliegen, mit Schleif-
blechen beschlagen. —

Ausser dem leichteren Backsen haben die Sehlittenraperte
noch gegeniiber den Radraperten den Vorlheil, dass bei denselben
rationellere Mattel zum Hemmen des Riicklaufes angebracht werden
konnen. Ilmen hangt aber der Nachtheil an, dass der Schlitten die
fur den Riicklauf des Rapertes erforderliche Lange haben muss,
daher die ganze Laffetirung einen grosseren Raum einnimmt, wodurch
die Passage in der Batterie hinter den Geschiitzen beeintrachtigt
wird. Die Vortheile beider Sisteme (leiehteres Backsen und bessere
Hemmung des Riicklaufes einerseits — geringere Raumeinnahme
andererseits) sind in den Halbschlitten-Raperten vereinigt,
welche jedoch nur fur kleinere Kaliber anwendbar sind. Der Halb-
schlitten ist betraehtlich kiirzer, als der normale oder Ganz-
schlitten; das Rapert steht nur ausgeholt (also beim Backsen)

8*
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ganz auf dem Schlitten, wahrend es beim Riicklaufe sowie beim
Aus- und Einholen nur mit dem Vordertheile auf dem Schlitten,
mit dem Hintertheile aber auf Deck lauft. •—

Die Hilfsmittel zum Backsen sind je nach der Grosse und
Verwendungsart des Geschiitzes verschieden, u. zw.:

1. ) Die kleinsten Geschiitze werden, im Falle sie nicht durch
Handicraft bewegt werdenkonnen, durch Hebestangen (Handspacken)
gebackst.

2.) Zum Backsen von Gesehulzen mittlerer Grosse bedient
man sich der Takeln (Backstaljen), wobei der fixe Block in
einen Deckring, der laufende aber in ein am Raperte (Schlitten)
angebrachtes Auge eingehakt wird.

3.) Die Stelle der Talje vertritt ein einfaehes Backstau,
welches in den Deckring eingehakt und durch eine am Schlitten
angebrachte Winde eingewunden wird. Die Sehlittenwinde,
Fig. 37, besteht aus zwei Zahnradern: dem mit dem Kurbelzapfen
versehenen Treibrad A und dem Getriebsrad B, auf dessen
Axe eine Tau trommel* C aufgekeilt ist; durch Drehung des
Tr Abrades mittelst der Kurbel wird das Getriebsrad umgetrieben
und zieht das in die Tautrommel eingelegte Backstau ein. Grossten-
theils dient die Sehlittenwinde zugleich zum Aus- und Einholen; es
sind auf jedem Schlitten zwei Winden angebracht und langseits der
Tragbalken gestellt. Nachdem bei dieser Stellung der Tautrommel
das nahezu senkrecht zum Tragbalken gefiihrte Backstau nicht in
die Tautrommel eingelegt werden konnte, so ist xur Seite derselben
eine Ftihrungsrolle D im horizontalen offenen Gehause angebracht,
iiber welche das Backstau gefiihrt, wird, um die Richtung desselben
reehtwinklig zu brechen.

4.) Die schwersten Geschiitze werden mittelst des Backs -
zahnrades A, Fig. 38 und 39, gebackst, welches am Schlitten an¬
gebracht ist und in eine auf Deck angeschraubte Zahnscbiene B
greift, daher bei der Drehung den Schlitten mitnimmt. Die Backs-
zahnschiene bildet wie die iibrigen Backssehienen den Theil eines
Kreises, welcher seinen Mittelpunkt im Gefechtspivot hat. Die Axe C

* Die Tautrommel ist im Allgemeinen ein starker Cylinder mit scheiben-
forinigen Ansatzen an clen Stirnenden, um das Abgleiten des Taues zu ver-
hindern. Sie kann aber auch nur eine starkere Scheibe mit keilformiger Ein-
senkung sein, welche das Tau einkneift und aus diesem Grunde Kneifscheibe
genannt wird.
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des Backszahnrades wird entweder durch einen eigenen Zahnrader-
sa,z, dessen Getriebsrad I) auf dieser Axe sitzt, Oder durch die (zum
Aus- und Einholen best.imml.en) Schlittenwinden umgetrieben, in welch’
letzterem Falle die Umdrehung der Getriebsrader der Schlittenwinden
durch Zahnriider auf die Axe des Backszahnrades tibertragen wird.
(In Fig. 39 ist E die Welle, auf welcher die Getriebsrader der beiden
Schlittenwinden sitzen, F und G sind die beiden gezahnten Kegel-
rader, welche die Drehung der Welle E auf jene C iibertragen.

5.) Das Backsen der in Drehthiirmen, Fig. 40, installirten Ge-
schutze geschieht durch Drehung des Thurmes .selbst. Grosstentheils
sind die Schlitten A dieser Geschiitze mit dem Boden des Thurmes
fix verbunden; sie konnen aber auch beweglich und pivotirt sein,
urn auf eine der vorbeschriebenen Arten f'einere Backsungen aus-
fuhren zu konnen.

Der Drehthurm ruht mit seinen Wanden a auf einem Kranz
von Rollen b, welche auf einer am Schilfsboden befestigten Kreis-
schiene laufen; als Pivot des Thurmes dient eine unten conisch,
oben cylindrisch geformte Eisenrohre c, die gleichfalls am Schilfs¬
boden befestiget und durch das Geschiitzdeck des Thurmes gefuhrt
ist, Ausser den Rollen b, auf welchen der Thurm ruht, sind zur
besseren Fiihrung noch vertical gestellte Rollen d angebracht, die
an einem mit dem Schiffskorper verbundenen Blechkranz e laufen;
die im Geschiitzdeck angebrachte Pivotbiichse ruht auf einem Kranz
von conischen Rollen /. Die Drehung des Thurmes wird durch
xwei Treibzahnrader g hewirkt, welche in den am Umfang der
Thurmwand angebrachten Zahnkranz li eingreifen; auf der vertical
gestellten Axe jedes Treibrades sitzt ein Kegelrad i, welches in ein
ahnliches, mit einer Kurbel h verbundenes Kegelrad l eingreift.

d) Einrichtung der Schlittenraperte zum Stuokpfortenweohsel.

Zum Stiickpfortenwechsel der Drehgeschiilze bestehen zweierlei
Einrichtungen:

1.) Der Schlitten, Fig. 41, hat ausser der Klappe fur das Ge-
fechtspivot a noch eine zweite Pivolklappe am riickwartigen Ende b,
fur welche im Deck ein Uebersetzungspivot eingesetzt. ist;
zum Uebersetzen wird der Schlitten auf das Uebersetzungspivot.
gebracht., die riickwartige Klappe liber dieses geschlagen, die vordere
Klappe losgemacht und der Schlitten um das Uebersetzungspivot
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gedreht, bis die vordere Klappe das Gefeehtspivot der zweiten Stiiek-
pforte erreicht, worauf sie mit. diesem vereinigt, die ruckwartige
Klappe aber wieder losgemacht wird. Hat das ruckwartige Ueber-
setzungspivot nicht eine raid dieselbe Entfernung von den beiden
Gefechtspivots, so muss durch Drehung ran ein vorderes Hilfspivot
eine Zwischeniibersetzung stattfmden, miltelst welcher man auf ein
zweites riickwartiges Uebqrsetzungspivot und durch Drehung ran
dieses auf das zweite Gefeehtspivot gelangl. Nachdem die Schlitten-
rollen im Allgemeinen die fur die Drehung um das vordere (Ge-
fechts-) Pivot passende Form und Stellung haben, sich daher bei
der Drehung um das ruckwartige Pivot nicht correct bewegen
wiirden, so eignet sich diese Art von Pivotwechsel im Allgemeinen
nur fur Schlitten mit Schleifriegeln, also fur holzerne Laffetirungen;
Schlitten mit Rollen miissen zum Pivotwechseln auf vorbeschriebene
Art eine eigenthlimliche Einriehtung erhalten.

Zur Erleichterung der Drehung um das Uebersetzungspivot
miissen eigene zu diesem concentrische Kreisschienen c fiir die
Schleifriegel, resp. Rollen, auf Deck befestigt werden.

2.) Bei den schweren Geschiitzen besteht mit Rucksicht auf
die Moglichkeit des Stuckpfortenwechsels die Einriehtung, dass der
Theil des Deckes, auf welchem das Geschiitz steht, eine Dreh-
scheibe A , Fig. 42, bildet. Zum Pivotwechseln wird der Schlitten
in der Grundstellung auf der Drehscheibe fixirt., der Pivotarm a
vom Schlitten losgemacht. und die Scheibe so weit gedreht, bis der
Pivotarm a der zweiten Stiickpforte mit dem Schlitten verbunden
werden kann. Die Scheibe dreht sich um einen starken Central-
bolzen b und ist zur Erleichterung der Drehung an der unteren Fliiche
mit einem Kranz von Laufrollen c, c... versehen, welche in einer
Versenkung des Deckes auf einer eigenen Rollenbahn laufen. Der
Drehmechanismus besteht in einem horizontalen Zahnrad d, welches
in das am Umfange der Drehscheibe befesligte Zahnkranzstuck e
eingreift; die verticale Axe des Zahnrades isl unter Deck durch
einen Satz von K e g e 1 r it d e r n / mit einer horizontalen Axe g,
diese durch einen zweiten Kegelradersatz h mit einer verlicalen, in
die Batterie reichenden Axe i, und diese letztere abermals durch
einen dritten Kegelradersatz k mit einer in der Batterie postirten
horizontalen Kurbel l verbunden. Die Drehung der Kurbel wird
durch die angefiihrten Kegelriidersatze vermittelst der verticalen und
horizontalen Zwischenaxe auf die Axe des Zahnrades iibertragen,
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welch’ letzteres die Drehscheibe treibt. Um die Drehung der Scheibe
im richtigen Momente zu hemmen, dient ein Drehscheiben-
stopper m. Das Geschiitz wird in der Grundstellung. auf der Dreh¬
scheibe durch Stopper fixirt, welche den beiden ruckwartigen
Schlittenrollen vorgelegt werden und jede Seitwartsverriickung des
Schlittens verhindern.

Der Schlitten steht fur gewohnlich nur mit den ruckwartigen
Rollen auf der Drehscheibe, mit den vorderen aber auf dem festen
Deck; beim Pivotweehseln muss das Geschiitz ganz auf der Drehscheibe
aufruhen, daher der Schlitten vorne gehoben werden, so dass die vor¬
deren Rollen ausser Beriihrung mit der bezuglichen Baeksschiene treten
und das Geschiitz statt dessen eine Unterstiitzung auf der Drehscheibe
erhalt. Hiezu dient eine unter dem vorderen Theile des Schlittens,
jedoch im Bereiche der Scheibe angebrachte Hebevorrichtung B.

e) Vorriohtungen zum Aus- und Einholen.

Zur Erleichterung der Bewegung beim Aus- und Einholen sind
die auf Schlitten ruhenden eisernen Raperte (ahnlich den Badraperten)
mit zwei Paar Rapertrollen A, B, Fig. 43, versehen.

Nachdem zur Beschriinkung des selbstthatigen Riicklaufes des
Raperl.es beim Schusse eine moglichst grosse Reibung zwischen Ra-
pert und Schlitten von Vortheil ist, so sind die Rapertrollen derart
eingerichtet, dass das Rapert (zum Aus- und Einholen) auf die Rollen
gestellt und (zum Rucklaufe, oder wenn iiberhaupt die Bewegung
erschwert werden soli) von den Rollen abgelassen werden kann, in
welch’ letzterem Falle die mit Schleifbleehen versehenen Rapert-
wiinde selbst auf den Schlittentragbalken schleifen. Diese Einrichtung
besteht in der Excentricitat der Axen der ruckwartigen Rollen A;
es ist niimlich derjenige Theil a der Axe, auf welchen die Rolle
aufgesteckt ist, excentrisch zu dem in das Axenlager am Raperte
eingesetzten Axentheil i, so dass bei der Drehung der Axe in
ihrem Lager sich die Rolle hebt oder senkt. Ist die Rolle gehoben, 7,
so steht sie vom Schlittentragbalken ab, auf welchem das Schleif-
blech C der Rapertwand aufliegt; wird die Rolle gesenkt, so
tritt sie zunachst in Beriihrung mit dem Schlittentragbalken und hebt
beim weiteren Senken die Rapertwand, wobei sich diese um den
vordersten Rand des Schleifbleches dreht. lnfolge dessen senkt sich
der Theil vor dem Schleifbleche, welcher die vordere Rolle enthiilt,
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bis auch diese mit dem Schlittentragbalken in Beriihrung tritt, das
Schleif'blech ganzlich vom Schlitten gehoben wird und das Rapert nun-
mehr auf den beiden Rollenpaaren steht, II. Beim H e b e n der riick-
wartigen Rapertrollen senkt sich das Rapert, bis zuerst die vorderen,
dann die rtickwilrtigen Rollen ausser Beruhrung mit. den Schlittentrag¬
balken treten und die Schleifbleche wieder auf diesen aufliegen.

Die Drehung der ruckwartigen Rollenaxen geschieht mittelst
der Excenterspacken, welche in an den Axen angebrachte
FUilsen D oder Durchlochungen der Axen eingesteckt werden; diese
Hulsen sind so gestellt, dass die Drehung der Axe zum Belas ten
der Rollen durch Niederdriicken der Spacken aus der verticalen
Stellung in die horizontale, die Riickdrehung zum Entlasten der
Rollen durch Evheben der Spacken aus der horizontalen in die ver-
ticale Stellung erl'olgt.

Um die fur das richtige Spiel der vorderen Rapertrollen erfor-
derliche Entfernung derselben von den Schlittentragbalken — welche
Entfernung sich durch eventuelle Abnutzung der Rollen selbst oder
der Schleifbleche verandern kann — reguliren zu konnen, ist das
in die Rapertwand eingesetzte und an diese durch eine Schraube
befestigte Axfutter c ebenfalls excentrisch gestalt.et; zur Regulirung
der Hohe der Rolle wird die Befestigungsschraube ausgeschraubt, das
Axfutter derart gedreht, dass je nach Erforderniss die Axe ent-
weder hoher oder tiefer zu liegen kommt, und sodann das Axfutter
wieder (ixirt.

Die Mittel zum Aus- und Einholen sind je nach der Grosse
des zu bewegenden Geschiifzes verschieden, u. zw.:

1.) Die kleinen Geschiitze, die jedoch nicht. mehr durch Hand-
kral't bewegt werden konnen, werden mittelst Taljen aus- und ein- /
geholt. Das Ausholen geschieht stets durch zwei Taljen, welche
zu beiden Seiten des Rapertes angesetzt werden und aus diesem
Grunde den Namen Seitentaljen fuhren; das Einholen geschieht
bei den Schlittenraperten im Allgemeinen ebenfalls mittelst' der
Seitentaljen, bei den Rad- und Halbschlittenraperten aber mittelst 0
einer eigenen Einholtalje. Zum Ausholen wird der eine Block
jeder Seitentalje in ein an der bezuglichen Rapertwand angebrachtes
Auge, der andere aber in ein Auge am Vordertheile des Schlittens
oder in einen Taljenhaken der Bordwand eingehakt. Zum Einholen
der Schlittenraperte wird der eine Block der Seitentalje ebenfalls in
das Auge an der Rapertwand, der andere in ein Auge am ruck-
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wartigen Schlittenende eingehakt. Die Einholtalje wird einerseils in ein
am riickwartigen Ende in der Breitenmitte des Rapertes angebrachtes
Auge, andererseits in einen Ring, welcher hinter dem Geschptze in
das Deck eingesetzt ist, eingehakt.

2.) Bei schweren Geschiitzen werden die Laufer der Seiten-
laljen, welche eventuell auch durch Jolltaue (Klapplaufer)
ersetzt sein konnen, durch die Schlittenwinden eingewunden. Wo
die Schlittenwinden, Fig. 44, zugleich zum Treiben des Backszahn-
rades dienen, sitzen die 'beiden Getriebsrader A an einer gemein-
schaftlichen Queraxe (Windenwelle B), auf welcher das Treibrad
C des Kegelradersatzes, der die Backswelle treibt, angebracht ist.
Wiirde dieses Kegelrad auf die Windenwelle fix aufgekeilt sein, so
wiirde bei jeder Brehung der Schlittenwinden zum Aus- und Einholen
auch zugleich das Backsen des Geschiitzes erfolgen. Um das Aus- und
Einholen vom Backsen zu trennen, ist das Treibkegelrad C drehbar
auf die Windenwelle aufgesetzt., so dass die letztere (beim Aus- und
Einholen) gedreht werden kann, ohne zugleich den Backsmechanismus
zu treiben. Soli jedoch mittelst der Winde gebackst werden, so muss
das Treibrad C der Backsvorrichtung auf derWindenwelle fixirt werden;
dies geschieht. durch die Kupplungsvorrichtung. Die Kupplungs-
vorrichtung besteht. im Allgemeinen in Folgendem : Das Treibrad C der
Backsvorrichtung ist mit einer Hiilse D versehen, welche an ihrem
Ende zahnformige Einschnitte hat; eine an der Windenwelle auf-
gekeilte, jedoch an ihr verschiebbare Kupplungshiilsei’ist ebenfalls
mit ilhnlichen Einschnitten versehen. Wird nun die Kupplungshiilse
gegen die Hiilse des Kegelrades verschoben, so greifen die Zithne der
beiden Hiilsen ineinander, und es ist hiedurch das Kegelrad gezwungen,
sich mil, der Windenwelle zu drehen.

8.) Das Aus- und Einholen geschieht mittelst einer endlosen
Kette, Fig. 45 (oder einem Paar solcher Ketten), welche fiber zwei
vorne und riickwarts am Schlitten angebrachte Kettentrommeln
gespannt ist und durch die Schlittenwinde, an deren Welle die riick-
wiirtige Kettenlrommel sitzt, bewegt wird; damit das Rapert an dieser
Bewegung theilnehme, wird es vor dem Aus- und Einholen mittelst
einer an demselben angebrachten Ketten Idemme mit dem oberen
Part der Kette verbunden. Die riickwartige oder bewegendeKetten-
trommel A ist eine Scheibe, welche am Umfange Ausnehmungen
fur die Ketlenglieder oder in diese eintretende Ansatze hat, wodurch
die Kette von der Trommel bei ihrer Bewegung milgenommen wird.
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Die vordere Trommel oder Leitrolle B ist mit einer Spannvor-
richtung versehen, iim die Spannung der Kette durch Verschieben
der Leitrolle naeh vor- oder riiekwarts nach Erforderniss reguliren
zu kBnnen. Hiezu ist entweder hinter dem Leitrollentrager eine in
einer fixen Mutter laufende Scbraube angebracht, oder der Leitrollen¬
trager C endet in einem Schraubenbolzen, dessen Mutter D sich auf
einen fixen Theil des Schlittens E stiitzt.

Die Kettenklemme, Fig. 46, besteht im Allgemeinen aus zwei
Backen, von welchen die obere A fix, die untere B aber nach auf-
und abwarts verschiebbar ist. Zum Festklemmen der Kette wird die
untere Baeke durch eine Hebev orrichtungCgegen die obere gehoben.
Beim Herunterschieben der unteren Backe wird die Kette nach abwarts
gezogen oder folgt vermoge ihres eigenen Gewichtes der Backe; hie-
durch wird die Verbindung des Rapertes mit der Kette aufgehoben,
und die letztere kann sich zwischen den Backen der Kettenklemme
frei bewegen. Das Letztere muss geschehen einerseits beim Backsen
des'Geschiitzes mittelst der Schlittenwinde, andererseits beim Riicklauf
des Geschiitzes, da sonst das Rapert die Kette mitnehmen und zer-
reissen wurde.

f) Mittel zum Hemmen des Riicklaufes.

Die durch das Gewicht des Geschiitzes bedingte Reibung des
Rapertes auf seiner Unterlage wurde zwar das nach dem Schusse
riicklaufende Geschiitz zum Stillstande bringen; jedoch erfordert es die
Beschranktheit des Aufstellungsraumes, dass das riicklaufende Geschiitz
friiher gehemmt werde, als dies durch die blosse Reibung des Rapertes
geschehen kann. Die zu diesem Zwecke in Anwendung kommenden
Mittel sind im Wesentlichen von zweierlei Art: sie wirken entweder
momentan, indem sie das frei auslaufende Rapert plotzlich hemmen,
oder sie bewirken einen continuirlichen Widerstand gegen die
Riickwartsbewegung, wodurch diese verzcigert und schliesslich giinz-
lich aufgehoben wird.

Das momentane Hemmen des Rucklaufes geschieht durch starke
Taue (Brohks), welche das Rapert mit dem Schlitten oder der Bord-
wand verbinden. Der Brohk hangt in der Schusstellung des Geschiitzes
lose herab und wird durch den Riicklauf gespannt, wodurch das
augenblickliche Aufhalten des Rapertes herbeigefiihrt wird. Der
Brohk bildet nur bei den Radraperten das eigentliche Hemmittel;
bei den Schlittenraperten, welche die Anbringung eines continuir-
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lich wirkenden Hemraittels gestatten, kommt der Brohk nur als
Reserve vor.

Die continuirlich wirkenden Hemmittel des Riicklaufes sind die
Sperrtaue nnd die Bremsen. Die Sperrtaue kommen nur bei.
Raperten mit Speichenradern (Landungslaffeten) vor; sie dienen zum
Sperren der Rader, um dureh die verhinderte Drehung derselben die
Reibung am Roden zu vergrossern.

Von den zum Hemmen des Riicklaufes bei den Schlillen-
raperten dienenden Bremsen kommen zwei verschiedene Arten vor:
R e i b u n gs b r em s e n und hy d r au 1 i s c h e B r em s en. Von den ersteren
sind folgende Gattungen vorhanden:

1.) Die Fergusson’sche Bremse, Fig. 47. Diese besteht aus
zwei naeh der Breite des Rapertes horizontal iibereinander gelagerten
Bremsbacken a, a, welche mittelst einer Schraube gegen die beider-
seits an den Schlittentragbalken befestigten B r emsieist e n b,b gepresst
werden; die dureh diese Pressung erzeugte starke Reibung zwischen
den am Raperte angebrachten Bremsbacken und den Bremsleisten
des Schlittens verursacht die Verzogerung und Hemmung des Riick-
laufes. Die Bremssehraube e geht vertical dureh die beiden Brems¬
backen, in welche die Muttern eingesetzt sind, und es ist das
Gewinde der einen Backe entgegengesetzt, jenem der andern, so
dass die Drehung der Schraube die beiden Backen entweder gleich-
zeitig einander nahert Oder von einander entfernt.; das Erstere bewirkt
die Pressung der Backen gegen die Leist.en und lieisst das Schliessen
der Bremse, das Letztere hebt die Pressung auf und heisst das
Oeffnen der Bremse.

2.) Die Ericson’sche Bremse, Fig. 48. Diese ist im Prinzipe
der vorbeschriebenen ahnlieh, nur sind die Bestandtheile derselben
anders angeordnet; auch ist die Zahl der sich reibenden Flachen
eine betrachtlich grossere und je nach dem Kaliber des Geschutzes
verschiedene, wodurch eine Vervielfachung des Schraubendruckes,
daher eine kraftigere Wirkung der Bremse erzielt wird. Die am Raperte
angebrachtenBremslamellen a, a... sind vertical gestellt; zwischen
dieselben greifen die in der Langenrichtung des Schlittens gefuhrten,
mit ihrer Breite ebenfalls vertical gestellten Bremsschienen 6, b ...
Die Schienen und die Lamellen sind gegen einander versehiebbar,
so dass der auf die beiden aussersten Lamellen ausgeubte Druck
eine Zusammenpressung des ganzen Sistems, daher eine Reibung an
alien Beriihrungsflachen der Schienen und Lamellen erzeugt, wahrend
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beim Aulhoren des Bremsdruckes eine Lockerung aller Beruhrungs-
flachen entsteht. Die Bremsschraube (Bremswelle e) geht nicht
durch die Bremslamellen, sondern ist oberhalb derselben quer durch
das Rapert gefuhrt. Die Bremswelle ist auch hier mit zwei tlewinden
von entgegengesetzter Richtung versehen, auf welche zwei Muttern
d und e aufgesteckt sind, die bei derDrehnng der Welle sich entweder
einander nilhern oder von einander enlfernen. Diese Bewegung der
Muttern wird durch zwei zweiarmige Hebei (Br emsb a ck en/,/) auf die
beiden aussersten Bremslamellen libertragen. Die Bremsbacke, welche
in ihrer Mitte eine fixe Drehaxe g, g bat, umgreift mit ihrem oberen
Theile die bezfigliche Bremsmutter, wahrend das Ende des unteren
Theiles der Backe an der aussersten Bremslamelle anliegt; bewegen
sich die Bremsmuttern von einander, so ziehen sie die oberen
Enden der Backen nach auswarts, drficken somit die unteren Enden
gegen einander und bewirken die Pressung zwischen den Lamellen
und Schienen (Schliessen der Bremse); um den Bremsdruck auf¬
horen zu machen (die Bremse zu offnen), miissen die Brems¬
muttern zur Bewegung gegen einander veranlasst werden, wobei
sie die unteren Enden der Bremsbacken von einander entfernen.
Zur Drehung der Bremswelle dient der an einem Ende der Welle
befestigte Bremshebel h, welcher zum Schliessen der Bremse von
vorne gegen ruckwarts aus der verticalen in die borizontale Lage
herabdriickt und zum Oeffnen wieder in die verticale Stellung zurfick-
gefiihrt wird. Zur Verhinderung des selbstthatigen Oeffnens der
geschlossenen Bremse fallt der niedergedrfickte Bremshebel binter
einen am Bremsbogen angebrachlen Vorsprung i, Fig. 49, ein; die
Aufwartsbewegung des Bremshebels wird beim Anlangen desselben in
der verticalen Stellung durch einen Ansatz k am Ende des Brems-
bogens begrenzt.

Damit sich die Bremse von selbst schliesse, imFalle das Schliessen
vor dem Schusse vergessen worden ware, stosst beim Rucklaufe die
nasenformige Verlangerung des Bremshebels (Bremszunge l ) an den
oberen Arm eines am Schlitten angebrachlen Gegenhebels (Selbst-
bremser m), wodurch die Bremszunge gegen vorwarts, der Brems¬
hebel selbst aber gegen ruckwarts gedreht wird. Der Selbstbremser
ist mit dem oberen Arm gegen vorwarts zu drehbar, so dass beim
Ausholen des Geschutzes die Verlangerung des Bremshebels keinen
Widerstand findet, sondern den Selbstbremser gegen vorne zu umlegt
und ungehindert fiber denselben hinweggleitet; nach dem Passiren
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ties Bremshebels fallt der Selbstbremser infolge des Uebergewicht.es
seines unteren Armes von selbst in seine ursprfingliche Lage zurfick.
Die Drehung des Selbstbremsers nach der enl.gegengesel.zten Richtung
(mit dem oberen Anne gegen riickwarts) wird durch einen fixen
Bolzen Oder Ansatz n, an welchen der untere Arm stosst, verhindert,
wodurch eben die Selbstbremsung beim Rucklaufe moglich wird.
Um den Selbstbremser beim Einholen unschadlich zu machen, wird
er durch Aufheben des unteren Armes in dieselbe Lage wie beim
Ausholen gebracht, bis der Bremshebel ihn passirt hat.

Um den Bremsdruck nach Erforderniss regeln zu konnen, ist
die Bremse mit einer Regulirvorrichtung versehen; von dieser
kommen bei den Ericson’schen Bremsen zwei Arten vor. Die nach
Krupp benannte Regulirvorrichtung, Fig. 51 und 52, besteht in einer
an der Bremswelle aufgekeilten Regulirscheibe o, welche gegen
den Umfang zu mit numerirten Lochern versehen ist. Der Brems¬
hebel h sitzt nicht fix an der Welle, sondern ist lose auf dieselbe
aufgesteckt und muss vor dem Schliessen der Bremse durch einen
Vorstecker p, welcher in eines der Locher an der Regulirscheibe und
in ein hiemit. correspondirendes Loch des Bremshebels eingesteckt
wird, an der Scheibe und somit auch an der Welle fixirt werden.
Je weiler die Regulirscheibe von vorne gegen riickwarts gedreht
wird, bevor der vertical stehende Bremshebel mit ihr verbunden
wird, desto scharfer ist. die nachher durch Niederdrficken des Hebels
bewirkte Bremsung. Die fortschreitende Numerirung der Locher an
der Scheibe lauft von oben fiber rechts, so dass die Scharfe der Brem¬
sung durch die Hohe der Numiner des Fixirungsloches gekennzeichnet
ist. Der Bremshebel hat zwei Vorsteckerlocher q, deren Entfernung so
gross ist, dass, wenn das eine derselben mit eineni Loche der Scheibe
correspondirt, das andere in die Mitte zwischen zwei Locher der
Scheibe fallt; dies erlaubt es, den Bremsdruck auch in dem der
halben Entfernung der Scheibenlocher entsprechenden Masse zu ver-
schiirfen oder zu vermindern.

Bei der nach Armstrong benannten Regulirvorrichtung, Fig.48
und 50, besteht die Welle aus zwei Theilen: der eigentlichen
Bremswelle c und der Regulirwelle r, welche in der Bfichse
der vom Bremshebel entfernteren (rechtsseitigen) Bremsmutter e
zusammenstossen. Diese Mutter ist nur in jenem Theile, in welchen
die eigentliche Bremswelle eingreift, mit Gewinden versehen, wah-
rend der die Regulirwelle entbaltende Theil glatt und durch drei
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Rippen e, e', e', welche in entspreehende Nuthen der Regulirwelle
eingreifen, mit dieser verbunden ist. Die Regulirwelle tragt einen dem
Bremshebel ahnliehen Regulirhebel s, welcher dutch einen Vor-
stecker t an einem mit numerirten Lochern versehenen, an der
Rapertwand befestigten Bogen u fixirt wird. Beirn Bremsen (Nicder-
driicken des mit der Bremswelle fest verbundenen Bremshebels) bleibt
die Regulirwelle infolge der Fixirung des Regulirhebels in Ruhe,
wodurch die rechtsseitige Bremsmutter an der Mitdrehung verhindert
wird; sie schreitet demnach, an den Rippen fortgleitend, gleich der
andern Bremsmutter gegen die Rapertwand und zieht den oberenArm,
die Bremsbacke, nach auswarts. Zur Verscharfung des Bremsdruckes
wird der Regulirhebel nach Losung seiner Verbindung mit dem Regu-
lirbogen von unten nach ohen (von ruckwarts gegen vorne zu) und
mit ihm die Regulirwelle in derselben Richtung gedreht, welche die
dutch die Rippen mit ihr verbundene rechtsseitige Bremsmutter eben-
falls zur Drehung zwingt. Jst hiebei die Bremswelle (durch Anstossen
des vertical gestellten Bremshebels am Grenzansatz) verhindert, an der
Drehung der Regulirwelle theilzunehmen, so muss sich diese Mutter
an den Gewinden der fixirten Bremswelle ebenfalls gegen die Rapert¬
wand zu bewegen. Die rechtsseitige Bremsmutter hat somit eine dre-
hende und fortschreitendeBewegung; damit. die Bremsbacke die erstere
nicht store und der anderen folge, greifen die Gabelarme derselben
in eine Kreisnuth der Mutter ein. Bei der andern Bremsmutter sowie
bei beiden Bremsmuttern d und e, Fig. 52, der Bremsen mit Krupp’seher
Regulirvorrichtung greifen die Gabelarme der Bremsbacken in zwei
seitliche Flachnuthen ein, wodurch sie die Drehung der Muller ver-
hindern und in die fortschreitende Bewegung verwandeln. Die Nume-
rirung der Tdicher des Regulirbogens lauft von unten nach aufwiirts,
so dass auch hier der Einstellung des Regulirhebels an einem hoher
numerirten Loche eine Verscharfung des Bremsdruckes entspricht.

3.) DieScoti’sche oder Bugelbremse, Fig. 53. Jedesmit dieser
Bremsvorriehtung versehene R a perl hat zwei von einander unab-
hiingige Bremsen von ganz gleicher Einrichtung. Die Bugelbremse im
Allgemeinen besteht aus einem Biigel A, welcher den Gegenstand,
auf den der Bremsdruck ausgeubt. werden soil, umgreift und einer-
seils eine BremsschraubeR tragt; wird diese im Biigel vorwarts
geschraubt, so presst sie sich an und bewirkt auch das Anpressen
des anderen Biigelendes. -— Bei der Scott’schen Rucklaufbremse ist
der Biigel quer durch die Rapertwand gefuhrt, die Bremsschraube hat
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ihre Mutter im iiusseren Biigelarme, der innere tragt eine Brems-
platte C. Die Bremsschraube wirkt aui' ein Sistem von Lamellen a. a, a
undSchienen 6, 6, welche sie aneinander und die letzte (dem Schlitten-
tragbalken nachste) Lamelle an eine amTragbalken befestigte Br ein s-
bohle D presst; die Bremsplatte wird an eine ahnliche, an der inneren
Seite des Tragbalkens befestigte Bremsbohle E angedriickt.

Behufs Drehung der Bremsschraube (nach rechts zumSchliessen,
nach links zum Oeffnen der Bremse) ist auf dieselbe einBrems-
rad F aufgesteckt, welches eine Handhabe G mit, zwei senkrecht zu
einander stehenden Armen tragt. Um bei geschlossener Bremse die
selbstthatige Riickdrehung der Bremsschraube zu verhindern, ist das
bremsrad mit Ziihnen versehen, in welche ein am Bugel angebrachter
^teller H einfallen gelassen wird. Die Numerirung der Zahne bietet
sin Mittel, die Scharfe des Bremsdruckes zu beurtheilen und nach
Erforderniss zu reguliren; die Numerirung schreitet von oben fiber
links fort.. —

Die hydraulischen Bremsen, Fig. 54, bestehen im Wesent-
lichen aus einem mit Fliissigkeit (meist Glycerin) gefiillten Cylinder A
nnd einem Kolben B, welcher sich beim Riicklaufe des Geschiitzes
im Cylinder bewegt, wobei sich die Fliissigkeit durch in den Kolben
gebohrteLocher 6,6... hindurchpressenmuss, welch’ letzteres dieVer-
zogerung des Riicklaufes zur Folge hat. Die Anordnung der Bremse
kann von doppelter Art sein; es ist. namlich entweder der Cylinder
am Untergeslell (Schlitten) und die den Kolben Iragende Stange C am
Raperte angebracht, oder umgekehrt; im ersteren Falle bewegt sich
der Kolben mit dem Raperte nach riickwarts, muss sich also vor
Reginn des Riicklaufes ganz vorne im Cylinder und die Fliissigkeit
hinter dem Kolben befinden, — im letzteren Falle bewegt sich der
Cylinder am Kolben nach riickwarts, welch’ lelzterer im Anfange
ganz riickwarts im Cylinder steht und die Fliissigkeit vor sich hat.

Man unterscheidet zwei Galtungen von hydraulischen Rremsen:
die gewbhnliche und die Ventilbremse.

Die gewohnliche hydraulisehe Bremse, bei welcher die Lbcher
hn Kolben bestiindig otfen bleiben, ist fur die Schlittenraperte der
Schiffsgeschiitze unverwendbar, weil es mittelst derselben bei einer
Neigung des Schlittens Oder bei heftigen Bewegungen des Schiffes
nich L moglich ist, das Geschiitz (Rapert und Rohr) in einer ihm
ertheilten Position am Schlitten festzuhalten und die Geschwindigkeit
der Aus- und Einholbewegung zu miissigen und zu reguliren. Diesem
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Mangel wire! abgeholfen, wenn die Locher im Kolben durehVentile
gesehlossen sind, welehe durch den Druck einer starken Feder in den
Lochern gehalten werden. Bei geschlossenen Ventilen steht. das Rapert
auf dem Schlitten fest., * und es bedarf eines selir starken Druckes
der Fliissigkeit gegen den Kolben, wie er nur durch den Riickstoss
auf das Geschiitz beim Schusse verursacht wird, um die Kraft der
Feder zu iiberwinden und die Ventile aufzustossen, damit die Fliissig-
keit durch den Kolben stromen kann. Die Ventile offnen sich dem-
nach nach jener Seite, nach welcher beim Riieklaufe die Fliissigkeit.
durch den Kolben stromt: also beispielsweise nach riickwarts, wenn
sich beim Riieklaufe der Cylinder am Kolben nach riickwarts bewegt.
Durch Regulirung der Federspannung wird die Scharfe der Bremse
geregelt. Das Oetlhen der Bremse zum Aus- und Einholen des Geschiitzes
besteht im Zuriickziehen der Ventile, was durch einen an der Venl.il-
stange angebrachten Hebei geschieht.; die Geschwindigkeit der
Bewegung kann durch das Mass, in welchem das Zuriickziehen der
Ventile erfolgt, geregelt werden.

g) Puffer, Rapertfuhnmgen, Hilfsmittel zur Anbringung
der Seevertauung.

Puffer sind elastische Stossballen, welehe beim Zusammen-
stossen zweier Gegenstitnde den Stoss zu mildern und so die Bescha-
digung dieser Gegenstande hintanzuhalten bestimmt sind. Sie werden
hauptsachlieh angewendet, um das lieft.ige Anstossen des Rapertes an
den Stossriegel des Schli liens beim Ausholen und an den Hinterriegel
des Schlittens beim Einholen und beim Riieklaufe, im Falle die Bremse
nicht geniigend gewirkt hfttte, zu verhindern. In letzterer Beziehung
I re ten sie an Stelle der Brohks als secondare Hemmittel des Riick-
laufes auf. Bei den Raperten der Marinegeschiitze kommen (ausser
Stossballen aus Holz) nur Kautschuk-Puffer, Fig. 55, vor. Die
gebriiuehlichste Form derselben besteht aus mehreren Kautschuk-
ringen a, a, a, welehe, durch eiserne Scheiben 6, b getrennt, hinter
einander auf einen Schraubenbolzen e mit breitem Kopfe auf-

* Damit dies bei jeder Stellung des Kolbens im Cylinder geschieht, muss
der Cylinder stets mit Fliissigkeit vollgefullt sein, daher der Kolben sowol vorne
als riickwarts eine gleich starke Stange haben, damit beim Vor- Oder Riicklauf
des Geschiitzes ein gleich grosses Volumen von der einen Stange in den Cylinder
eintritt, als von der anderen ausgetreten ist.
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gesteckt sind und den Zwischenraum zwischen demPufferkopf d und
demBolzenlager e, welches dem Puffer als Riickhalt dient, ausfiillen.
Der Pufferbolzen geht. lose durch das Lager und ist. mit einer Schrau-
benmutter / versehen. Beim Anstossen an den Pufferkopf bewegt sich
der Bolzen durch das Lager nach vorwarts, die Kautschukringe werden
zwischen dem Pufferkopf und dem Lager zusammengepresst, wobei sie
durch den elaslischen Widerstand, welchen sie dem Zusammenpressen
entgegensetzen, den Stoss mildern; nach dem Zuriicktreten des an-
gestossenen Gegenstandes vom Pufferkopfe dehnen sich die Kautschuk¬
ringe aus und fiihren den Bolzen in seine urspriingliche Lage zuriick.
Es ist ganz gleichgiltig, ob der Puffer an dem ruhenden Gegenstande
(Schlitten) Oder an dem sich bewegenden (Rapert) angebracht ist. —

Bei den holzernen Schlittenraperten reichen die Schleifriegel
zwischen die Schlittentragbalken herab und siehern die Fiihrung des
Rapertes bei seiner Bewegung am Schlitten; ebenso reichen bei einigen
der eisernen Raperte die inneren Bleche der Kastenwiinde (beziehungs-
weise bei einfaehen Wiinden die Verbindungssliicke der Wande mit
der Rapertsohle) zwischen die Schlittentragbalken herab. Wo diese
Einrichtung nicht besteht, sind meist eigene Fiihrungswinkel an den
Rapertwiinden angebracht. Ueberdies erfordern alle Schlittenraperte,
jene mit Fergusson’scher Bremse ausgenommen, eigene Fi'ihrungs-
backen, Fig. 56 A, welche unter die Flanschen der Schlittentrag¬
balken greif'en, uni das Aufspringen des Rapertes (bei einer plotzlichen
Hemmung seiner Bewegung, bei Beginn des Riicklaufes etc.) zu ver-
hindern; diese Fiihrungsbacken konnen auch die eigenflichen Fuhrungs¬
winkel vertreten. Bei Raperten mit Fergusson’schen Bremsen verhindert
die untere Bremsbacke selbst das Aufspringen des Rapertes. —

Die Geschiitze kleinerer Gattung werden mittelst ihrer Seiten-
taljen, eventuell mit Zuhilfenahme von Tauen, welche Rapert und
Rohr mit dem Deck oder der Bordwand verbinden, seefest gemacht;
bei schwerer See wird bei Breitseitgeschiitzen noch hinter den Raperten
eine durch die ganze Batterie laufende Pferdeleine gespannl. Die
sehweren Geschiitze bediirfen weit starkerer Mil,tel zur Seeverlauung.
Sie werden eingeholt und meist mit der Miindungsflache gegen einen
in die Stiiekpforte eingesetzten Sorrbalken gestiitzt., wodurch die
Vorwartsbewegung des Geschiitzes verhindert ist; gegen das Zuriick-
weichen des Geschiitzes werden starke Sorrket,ten iiber das Boden-
stiick des Geschiitzes oder von der Bordwand zu den Rapertwiinden
gespannt, wozu die letzteren an ihrer Stime mit Augen versehen
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sind. Um die Laffetirung gegen das Deck niederzuhalten und jede
Seilenbewegung zu verhindern, dienen Sorrpivots, Oder es werden
Sorrstangen angewendet, welche einerseits in Augen am Schlitten
oder am Raperte, andererseits in Deckringen festgemachl werden.

In dei’ k. k. Marine sind folgende Rapertgatt ungen eingefuhrt:
1.) Landungslaffeten fiir 7% Landungsgescbiitze;
2.) Depressionslaffeten fur 7 und 9 cjm Geschiitze;
3.) Radraperte fur gusseiserne Breit.seitgeschul.ze;
4.) holzerne Sehlittenraperte fiir gusseiserne 15^ Geschiitze;
5.) Halbsehlittenraperte fiir gusstahlerne und bronzene 15% (leschiilze:
6.) eiserne Sehlittenraperte fiir alle Panzergeschiitze.

Die Landungslaffete.
Die Landungslaffeten, Fig. 57,1, II und III, sind aus Eisen erzeugt

und mit zwei holzernen Speichenradern versehen. DieWander sind
einfache, am unteren und oberen Rande durch angenietete Winkel
abgesteifte Bleche, welche vorne durch einen den Stirnriegel ver-
tretenden Querbolzen, in der Mitte durch den Rich!.schraubensteg,
ein Querblech und zwei Versteifungseisen, am riickwartigen Ende
durch ein Schleifblech mit einander verbunden sind. Das riickwartige
Ende der Laffete, welches beim feuernden Geschiitze am Boden auf-
liegt, wird Protzstock B genannt.

DieSchilddeckel sind riickwarts imCharnier drehbar, werden
vorne mit einem Schlilz iiber einen dockenformigen Bolzenkopf gelegl,
und mittelst einer durch diesen gesteckten Schliesse versichert.

Die Rader C bestehen aus der metallenen Nabe a, den hbl-
zernen Speichen b und dem ebenfalls holzernen Radkranz c,
welcher aus mehreren Stiicken (Felgen) zusammengesetzl; und vom
eisernen Radreif d umgeben ist.

Die stahlerne Axe D ist in entsprechende Ausschnitte der Laf-
fetenwiinde eingesetzt und durch angeschraubte Axbunder gehalten.
Der mittlere vierkantige Theil der Axe heisst Axstock, die cylindri-
sclien Enden der Axe, auf welche die Rader aufgesteckt sind, heissen
Axstengele; die Rader werden durch Lehnnagel/ an den Axsten-
geln festgehalten. Die Axe ist durch zwei eiserne Arme (die Mil¬
ne h m e r) E, welche von den Enden des Axslockes gegen die Laf-
fetenwande gefiihrt sind, vor Verbiegungen durch den Riicklauf des
Geschtitzes gesichert.
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Die Richtschraube F. deren Mutter imRiehtschraubensteg ein-
gesetzt ist, istmit einemKreuz versehen; der Kopfderselbentragteinen
Hut, welclier an einem Kautsehukring eine elastische.Unterlage hat.

Am Protzstocke befindet sieh jederseits ein Auge g zur Anbrin-
gung des Sperrtaues. Der vordere Verbindungsbolzen der Laffeten-
wande triigt beiderseits einen Haken, weleher zum Einhangen des
Sperrtaues beirn Nichtgebrauehe desselben dient.

Zum Transports wird die Laffete mit. einem Leitrade G ver-
bunden. Der Axl.rii.ger des Leitrades ist mit einem Zapfen h versehen,
weleher von unten in eine Biichse des Protzstockes i eingesteckt. wird.
An dem Axtrager des Leitrades ist ein als Deichsel dienender Leit-
baum II befestigt. Um das Leitrad im Protzstocke festzuhalten, ist
der Zapfen des Axtragers mit einer Warze h versehen, welche beim
Einschieben des Zapfens (wobei der Leitbaum bis an eines der
LaPfetenriider gebracht werden muss) durch eine Nuth der Protzstock-
biichse passirt; wird nun der Leitbaum naeh vorwiirts gedreht, so
entfernt sieh die Warze von der Nuth und verhindert die Trennung
des Protzstockes vom Leitrade.

Am Protzstock ist ein Tragring J angebracht.

Die eisernen Depressionslaffeten fur 7% und 9% Geschiitze.
Die 7 ^.Laffete, Fig. 58, I und II, ist auf einer SohleZ montirt,

welche innerhalb einer Kreissehiene B um den centralen Pivot-
liolzen C drehbar ist; hiedurch erhiilt das frei (nicht durch die Stiiek-
pforte) feuernde Geschiitz ein grosses Bestreichungsfeld.

Die Rapertwande (Streben) D sind mit ihren riickwartigen
Enden a charnierartig mil der Sohle verbunden und vorne durch den
Stirnbolzen b zusammengehalten. An den Schildpfannen sind die
Wande verstarkt, um eine der Liinge der Schildzapfen entsprechende
Breite der Pfannen zu erreichen. DieSchilddeckel E sind rilckwarts
im Charnier drehbar, greifen vorne mit einem Ansatze in die Wand
ein und werden durch Bolzen in derselben fixirt.

Als Richtmaschine dient eine doppelte Schraube. Es ist
namlich die in der fixen Mutter laufende Schraube F selbst. als Mutter
fur eine zweite Schraube G eingerichtet; der Kopf dieser inneren
Schraube ist charnierartig mit dem riickwartigen Ende einer
Gabel II verbunden, deren Arme auf den Stirnbolzen der Laffeten-
wande l aufgesteckt. sind. Die aussere Schraube hat ein Rechts-, die
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innere aber ein Linksgewinde; wird die aussere Sehraube mittelst
des an ihrem oberen Ende angebrachten Handrades J nach rechts
gedreht, so bewegt. sie sich in der fixen Mutter nach aufwarts, —
gleichzeitig wird aber auch die innere Sehraube aus der ausseren
herausgeschraubt.; durch Linksdrehung des Handrades werden beide
Schrauben gleichzeitig in ihre bezuglichen Muttern eingezogen. Diese
Einrichtung der Richtschraube ermoglicht. rasche Elevationsanderungen
und gestattet, dem Rohre nebst einer zur Erreichung grosser Distanzen
nothwendigen Elevation auch eine grosse Depression zu geben; infolge
der letzteren vermag das Geschiitz bei seiner Verwendung vom Schiffe
aus auch nahe unter Bord anfahrende feindliche Boote zu beschiessen.
Fiir die grossten Depressionen, fur welche selbst die Hohe der beiden
Schrauben nicht. ausreicht., wird zur weiteren Erhohung des Boden-
stiickes des Rohres noch ein holzerner, mit Messing eingefasster Richt-
keil K auf den Kopf der Richtschraube aufgesetzt.* Um den Richtkeil
zu befestigen, ist an denselben eine eiserne Platte angeschraubt,
welche rechts und links rechtwinklig abgebogen ist, mit diesen
Beschlaglappen um die Richtgabel greift und durch einen Vor-
steckere an dieser festgehalten wird. Die Mutter der ausseren
Sehraube befindet sich in dem Verbindungsstiick zweier vertical auf-
stehenden Arme L, welche auf den Charnierbolzen a, der zur Ver-
bindung der Laffetenwiinde mit der Sohle dient., aufgesteckt sind.

Die Laffete hat zwei gewbhnliche hydraulische Bremsen
(Fig. 54), deren Cylinder M mittelst, Cylind erbolzen d am Vorder-
theile der Sohle, die Kolbenstangen N aber am Stirnbolzen b der Streben
drehbar befestigt sind. fnf'olge des Ruckstosses beim Schusse dreht
sich die Laffete um den Strebenbolzen a gegen riickwiirts, der vordere
Theil steigt. in die Hiihe, die Kolben der Bremsen werden in den
Cylindern nach aufwarts gerissen, bis die Kraft des Ruckstosses durch
den Widerstand der Bremse aufgezehrt ist, worauf dann die Laffete
vermbge des Rohrgewichtes langsam sinkt und die Bremskolben in
den Cylindern wieder nach abwiirts druckt. **

* So lange das Geschiitz vom Schiffe aus verwendet wil’d, bleibt dei- Richt¬
keil auf der Richtschraube und wird nur fiir hohe Elevationen weggenommen;
bei Verwendung des Geschiitzes im Boote, wo keine grossen Depressionen vor-
komrnen, bleibt der Richtkeil ausser Gebrauch.

** Nachdem das selbstthatige Senken der Kolben in der Regel nur unvoll-
kommen stattfindet, so muss nach jedem Schusse durch Handkraft nachgeholfen
werden.
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Der Kolben hat einen geringen Spielraum im Cylinder und ist
mit vier Lochern versehen. Der Cylinderdeckel ist auf den Cylinder
aufgeschraubt und am oberen Cylinderrande mit Kautschuk gedichtet;
in den oberen cylindrischen Theil des Cylinderdeckels ist die Stopf-
biichse mitHanfdichtung (in Talg geknetete Hanfstrange) zurLiderung
der Kolbenstange eingeschraubt. Der Cylinder ist mit dem Fulloch
zum Einbringen des Glycerins (09 Liter per Cylinder) versehen, welches
nach dem Einfullen der Flussigkeit durch die Fiillochschraube
geschlossen wird.

Um ein heftiges Anstossen des Kolbens an den Cylinderdeckel
zu verhindern (im Falle die Wirkung der Bremsen nicht stark genug
ware, die Riickwartsdrehung des Rapertes friiher zu hemmen), sind
die Streben an den Charnierenden riickwarts mit nasenformigen
Ansatzen e versehen, welche bei der Riickwartsdrehung der Laffele
gegen an der Sohle angebrachte Puffer / stossen; diese letzteren
dienen demnach als secundare Hemmittel des Riicklaufes.

Zum Backsen wird der eiserne Backshebel 0 in eine ruck-
warts an der Sohle angebrachte Hiilse g gesteckt.

Die Sohle ist vorne und riickwarts mit je zwei umlegbaren
Ringen P versehen, welche zum Transporte der Laffete dienen.

Die zur Installirung des Geschiitzes dienende Kreisschienc B hat
zwei diametrale Verbindungsrippen, in deren Kreuzung der Pivot-
bolzen befestigt ist. Die Schiene ist nach dem ganzen Umfange mit
einer Nuth h versehen, in welcher ein Vorsprung (die Nase i) der
Rapertsohle schleift, wodurch das Aufspringen des Rapertes beim
Schusse verhindert wird. Um das Rapert in die Kreisschienc einlegen
zu kbnnen, ist die Nuth an einer Stelle (ft) entsprechend der Nase
der Rapertsohle ausgenommen. —

Die 9% Laffete, Fig. 59, ist im Wesentlichen der vorbeschrie-
benen ahnlich, mit folgenden Abweichungen: Das Pivot a ist nicht
in der Mitte, sondern am vorderen Ende der Sohle; die Kreisschiene
ist durch eine kleine Pivotscheibe b und eine Baeksschiene c
mit Nuth ersetzt. Die Sohle besteht. aus der vorderen und der ruck-
wart,igen Charnierplatte d und d', welche durch zwei Winkeleisen e
mit einander verbunden sind. Die vordere Charnierplatte ist fur den
Pivotbolzen durchbohrt und an der unteren Flache mit einer metal-
lenen Schleifplatte versehen. Die riickwartige Charnierplatte trilgt die
Charnierbacken der Streben und ist mit zwei Schleifblechen, welche
in die Nuth der Baeksschiene eingreifen, beschlagen.
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Als Richtmaschine dienen zwei Zahnbogen /), Fig. 59 und 60,
welche mit deni Rohre mittelst eines auf dieses aufgezogenen eisernen
Riehtzapfenreifes/verbunden sind. Die Richtzahnrader B und
B' sitzen vor den Richtbogen zwischen denStreben an einer Queraxe
C und werden durch ein an der rechten Seite der Laffete angebrach-
tes Griffrad D gedreht. Die Gegenlager der Richtbogen, in Form von
diesen umgreifenden gegabelten Backen E und E\ sind an der Innen-
seit,e der Streben befestiget.

Die Richtbremse ist. eine mit einein Hebei F versehene
Schraubenmutter, welche auf der in die Laffetenwand fix ein-
gesetzten Axbiichse G sitzt; bei der Drehung der Mutter von rechts
nach links zieht sie, sich gegen die an der Axe C fixirte Gegen-
mutter H lehnend, die Axe C an sich, wodureh das conisch geformte
Ende g derselben an die conische Ausnehmung der Axbiichse J
angepresst wird.

Die Laffete hat nur eine hydraulisehe Bremse, derenCylinder
K mit der vorderen Charnierplatte, die Kolbenslange aber mil, den
beiden Streben drehbar verbunden ist. Um den Roden und Deckel des
Bremscylinders gegen die Stosse des Kolbens, beim Herabsinken des
Geschiitzes nach dem Schusse, beziehungsweise bei einer ungenii-
gendon Bremsung, zu sichern, sind aussen am Deckel der Kautsehuk-
puffer M und an der Innenflache der Kautschukring N angebracht;

, gegen den Puffer M stosst ein Ringansatz der Kolbenstange.
Zum Racksen sind an der riickwartigen Charnierplatte zwei

Augen h fur Backslaufer und zwei Schuhe fur eiserne Backshebel, —
zum Seefestmachen an den Drehzapfen der Kolbenstange zwei
Augen i fur Sorrstangen und in der riickwartigen Charnierplatte eine
Durchlochung fur die Bremsschraube angebracht.

Um bei einer allenfallsigen Beschadigung der Bremse den Riick-
lauf zu begrenzen, sind zwei Gelenkstangen L angebracht.

Die Radraperte fiir gusseiserne 12 % und 15% Greschiitze.
Diese Raperte sind aus LIolz erzeugt. Die Rapertwande fallen

von vorne gegen ruckwarts in Stufen ab, welche zum Auflegen von
Handspaken beim Heben des Rodenstiickes des Rohres beniitzt und
Stellpallen genannt. werden. An dem holzernen Stirnriegel isf
vorne eine im Gharnier nach aufwarts drehbare Racksklampe
angebracht, mit w'eleher sicli beim Backsen das Raperl gegen die
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Bordwand stiitzt. Die vierkantigen Axstocke sind in Ausschnitte
der Rapertwande eingesetzt und durch verticale Wandbolzen fest-
gehalten. An die Axstengel .sind holzerne Blockrader aufgesteckt
und durch Lehnnagel versichert. Ein Theil der Raperte hat ober-
halh der riickwartigen Axe einen Hinterrie.gel, die iibrigen
Raperte aber statt dessen eine auf den beiden Axstiicken auflie-
gende Rapertsohle. Zum Festliall,en der Sehilddeckel sind die
Kopfe der beiden vorderen Rolzen jeder Wand schnabel- und docken-
formig gestaltet. Der Schilddeckel hat dem entsprechend zwei Schlitze
und wird mittelst einer Schliesse, welche in die Docke eingesteckt.
wird, versichert.

Als Richtmaschine dient eine mit Drehkreuz und Hut ver-
sehene Richtsehraube, derenMutter in denHinterriegel, beziehungs-
weise in die Rapertsohle, eingesetzt ist.

Das Ausholen geschieht mittelst Seitentaljen, fur welche am
riickwartigen Ende jeder Rapertwand ein Ring angebracht ist. Fur
den Gebrauch der Einholtalje ist der riickwartige Axstock mit
dem Einholringe versehen.

Das Backs en geschieht mittelst Ilandspaken, welche unter dem
Schwanze der Rapertwande angesetzt werden. Damit hiebei die
RaperLwiinde nicht beschadigl, werden, sind sie mit Backsblechen
beschlagen.

Zum Hemmen des Riicklaufes client ein eintheiliger Brohk,
welcher durch das Rapert gefuhrt und beiderseits in Brohkaugen der
Bordwand eingescheckelt ist. Die Rapertwande sind mit Brohk-
lochern und der Stirnriegel auf seiner Riickseite mit einem Brohk-
sattel zur Fuhrung des Brohks versehen.

Das holzerne Schlittenrapert fur gusseiserne
15% Drehgeschiitze.

Die Rapertwande sind mittelst eines holzernen Stirnriegels
und zweier Schleifriegel verbnnden, welche das Rapert innerhalb des
Schlittens fiihren; in die beiden Schleifriegel ist eine lose Sohle ein-
gelassen. Die Schilddeckel werden durch Schnabel- und Docken-
holzen festgehaiten. Die Richtschraube ist mit Drehkreuz und Hut
versehen; die Mutter derselben ist in den riickwartigen Schleifriegel
eingelassen. Das Rapert hat vorne zwei bronzene Rollen; anstatt
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der riickwartigen Rolien werden beim Aus- und Einholen zwei Spaken
mit Rolien (Rollspaken) angewendel. Die Rollspake wird unter dern
Schwanz der Rapertwand angeseizt,, wobei sie mit ihrem Zapfen in
einen dortselbst, angebrachten Ring eingreift; durch Niederdriicken
der Rollspaken wird das Rapert. gehoben, so dass auch die Rolien
vorne in Thatigkeit kommen.

Die Schlittentragbalken sind durch den Stossriegel und
zwei Schleifriegel verbunden; die liber die Tragbalken hervorstehenden
Enden der Schleifriegel sind an der unteren Flache mit mei,allenen
Schleifblechen beschlagen. Auf den Schleifriegeln ist eine fiir den
Durchlass der Rich! schraube nach der Lange gesehlitzte Sehlitten-
sohle befestigt. Am Stossriegel ist eine Klappe fiir das Gefechtspivot,
am riickwartigen Schleifriegel eine solche fur das Uebersetzungspivot
angebracht. Rei den Stevengeschiitzen der grosseren Kanonenboote
hat der Schlitten einen vierten Riegel, welcher fur einen beweglichen
Uebersetzungspivotbolzen durchbohrt ist; die riickwartige Pivotklappe
entfallt. *

An der nnteren Flache jedes Tragbalkens sind zwei Augbander
zum Durchstecken von Transportaxen angebracht; diese gestatten es,
den Schlitten fiir einen eventuellen Transport mit vier Radern zu
versehen.

Zum Aus- und Einholen dienen Seitentaljen, fiir welche jede
Rapertwand und jeder Schlittentragbalken mit zwei Ringen versehen ist.

Das Backsen geschieht, mittelst Backstaljen, welche in die riick-
wartigen Ringe der Schlittentragbalken eingehakt warden.

Zum Pivotwechseln werden die Backstaljen bei der Drehung
um das vordere Pivot in die riickwilrtigen Ringe am Schlitten, bei
der Drehung um ein riickwartiges Pivot in Augen, welche sich am
vorderen Schlittenende befinden, eingehakt.

Die Schraube der zum Hemmen des Riicklaufes dienenden Fer-
gusson’schen Bremse, Fig. 47 und 61, wird mittelst eines Hebels
gedreht, welcher in den mittleren Theil des Schraubenschaftes zwischen
den Bremsbacken eingesteckt. ist. Am freien Ende dieses Breins-
liebels d sind die beiden Enden der Bremsleine e befestigt, welche
liber eine an der unteren Flache der linken Rapertwand angebrachle
Fiihrungsrolle/ lauft. Je nachdem der eine oder der andere Part

* Dieselbe Einrichtung hat das Gefechtspivot der Geschiitze auf Grille
undGemse, hei welchen die vordere Pivotklappe fehlt.
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der Bremsleine von der rechten Seite des Rapertes aus angezogen
wird, bewegt sich der Bremshebel gegen die rechte Oder linke
Raperlwand; im ersteren Falle wird die Bremse geschlossen, im
letzteren geoffnet. Urn das Selbstoffnen der geschlossenen Bremse
zu verhindern, wird die Bremsleine an einer an der rechten Rapert-
wand angebrachten Belegklampe g belegb Behufs Regulirung des
Bremsdruckes ist der mittlere Theil der Bremsschraube e mit sechs
Lochern versehen, so dass der Bremshebel nach Erforderniss um-
gesteckt werden kann.

Als secundares Hemmittel des Riicklaufes dient ein zweitheiliger
Brohk; die Brohktheile werden einerseils inBrohkaugen an der
Raperlwand, andererseits in Angen, welche sich mit den Augen zum
Pivotwechseln an einem Bolzen befinden, eingescheckelt.

Das Halbschlittenrapert fur gusstahlerne und bronzene
15 % Breitseitgeschiitze, Fig. 62.

Die Rapertwande sind aus einfachen Blechen hergestellt,
welche durch den Stirnriegel und die in die Schlitten eingesenkte
Sohle zusammengehalten werden. Die Verbindung der Sohle a mit.
den Wanden ist durch zwei starke Winkel b und 6' vermittelt, welche
das Rapert, innerhalb des Schlittens ftihren; der horizontale Theil
jedes Winkels ist ruckwarts mil einem messingenen Schleifblech c
beschlagen. Die Schildpfannen d sind als Halbringe an die Rapert¬
wande angenietet.; als Schildpfannenfutter werden auf die Schildzapfen
des Rohres messingene Ringe aufgesteckt.. Die Schilddeckel e haben
vorne und ruckwarts die Schildpfannen umgreifende happen und
werden durch Vorsteeker versichert.. Damit der Vorstecker nicht
herausgleiten konne, ist er mit einer Warze versehen, welche beim
Einschieben des Vorsteckers in einer Langnuth schleift und in eine
Kreisnuth eingedreht wird.

Als Rich! mas chine dienen zwei Zahnbogen/, welche beider-
seits mittelst Richtzapfen mit dem Rohre verbunden sind. Die
Drehung des Richtzahnrades geschieht auf der linken Seite durch
Richtspaken vermittelst, der Richtscheibe, Fig. 63 g, auf der rechten
Seite aber durch ein Zahnradervorgelege mit Griffrad. (Siehe Fig. 35.)
Die Richthremse ist eine in einen doppelarmigen Hebei (Richt-
bremshebel) eingesetzte Schraubenmutter h , welche auf der rechten
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Seite an der Axe des Treibrades ausserhalb des Griffrades, auf der
linken Seite an der Axe des Richtzahnrades ausserhalb der Richt-
seheibe sitzt.; wird die Mutter auf dem beziiglichen Bolzen i nach
vorwarts geschraubt, so presst sie das Treibrad, beziehungsweise die
Richtscheibe and das Richtzahnrad, gegen die Rapertwand, wodurch
die Weiterdrehung der Axen verbindert, daher die ertheilte Richtung
fixirt wird.

Das Rapert hat vorne zweiRollen k an einer gemeinschaft-
lichen Axe, riiekwarts aber eine Walze l, Fig. 64, I unci II, deren
kastenformiger Axtrager an der Rapertsohle befestigt, ist,. Die Axe m
der Walze ist eine Excenteraxe, d. h. sie ist in die beiden, im Axtrager
drehbaren Lagerbiichsen n excentrisch eingesetzt und durch Splinte
mit ihnen fest verbunden; die Axe triigt beiderseits ausserhalb des
Axtragers eine Spakenhulse o. Durch Niederdriicken der Excen-
teraxe mittelst der eingesetzten Spaken wird das Rapert gehoben,
so dass auch die Rollen in Thatigkeit kommen und das Rapert
beitn Ein- und Ausholen vorne mit den Rollen auf den Schlitten-
Iragbalken, riiekwarts mil. der Walze auf Deck liiuft. 1st das Geschlitz
in die Schusstellung ausgeholt, so befindet sicli die Walze innerhalb
der Schlittentragbalken; wird nun der Excenter der Walze durch Auf-
wartsdrehung der Excenterspaken abgelassen, so senkt sich zuniichst
das Rapert, bis die Schleifbleche der Rapertwande auf den Schlitten-
tragbalken aufruhen, — bei der Weiterdrehung wird die Walze vom
Deck abgehoben, so dass zur Backsbewegung das Rapert ganzlich auf
dem Schlitten ruht. I Seim Biicklauf gleiten die rlickwilrtigen Schleif¬
bleche e der Rapertwande von den Schlitten I ragbalken herab, bis die
Walze das Deck beriihrt; damit dieses Herabgleiten allmahlich erfolgt,
sind die Schlittentragbalken am Ende schief abgenommen. Um die
Drehung der Walzenaxe beim Belasten und Enllasten der Walze zu
begrenzen, sind die Lagerbiichsen aussen mit zwei nasenformigen
Ansatzen versehen, welche an einen in d'en Axtrager eingeschraubten
Bolzen p anstossen.

Die Schlittentragbalken sind vorne abgebogen, stossen in
der Mille zusammen und sind am Zusammenstoss durch zwei beider¬
seits der Rippen angeschraubte Blechplatt.en verbunden. Weitere Ver-
bindungen dhr Schlittentragbalken sind: vorne eine nach der ganzen
Breite des Schlittens reichende Deckplatte q, riickwaris eine an der
unteren Eliiche der Tragbalken befestigte T-formige Querschiene q'
und ein ebenfalls unt.er den Tragbalken angebrachtes gabelfbrmiges
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Verbindungsstiick. Der Schlitten hat zwei Paar Backsrollen r, r,
welche auf Deckschienen lauf'en; die vordere Schiene steht iiber das
Deck vor. die riickwartige aber ist in das Deck eingelassen. Die Axen
tier Schlitl enrollen sind mit Augen versehen. DerPivotarm s fur
(kis in die Kordwand. eingesetzte Gefechtspivot ist charnierartig mit
der Deckplatte des Schlittens verbunden.

Das Ausholen geschieht mittelst Seitentaljen, welche einerseils
in Augen t an den Rapertwanden, andererseits in Taljenhaken t' der
Bordwand eingehakt werden. Zum Einholen dient eine Einholtalje,
Hir welche am Raperte ein Ring u angebracht ist. Zum Einhaken
der Backstaljen werden die Augen der Axen der ruckwartigen
Schlittenrollen beniitzt.

Das Halbschlittenrapert ist mit zwei Scott’schen Bremsen
(siehe Fig. 53) versehen, deren jede drei Lamellen und zwei Schienen
hat; die Lamellen und Schienen sind im Querschnitte keilformig, und
zvvar ist der sehwachere Theil bei den ersteren nach unten, bei den
letzteren nach oben gekehrt. Als secundares Hemmittel des Riick-
laufes ist ein Brohk durch das Rapert gefuhrt und beiderseits in
Augen an der Bordwand eingescheckelt; die Rapertwande sind mit
BrohkkRisen v versehen.

Um das Aufspringen des Rapertes beim Rucklaufe zu verhindern,
greifen zwei Backen desselben z, z unter die oberen Flanschen der
Schlittentragbalken.

Zum Ansetzen von Sorrstangen beim Seefestmachen ist am riick-
wiirtigen Ende jeder Rapertwand ein Auge z' angebracht.

Das Langschlittenrapert fur gusstahlerne (bronzene)
15 cjm. Geschtttze, Fig. 65, I und II.

Die Rapertwande sind einfache Bleche, durch denStirnriegel a
und die Sohle b mit einander verbunden; die Sohle reicht nicht zwi-
schen die Schlittentragbalken herab, sondern liegt beiderseits auf den
Tragbalken auf und ist mit metallenen Schleifblechen versehen. Die
Schildpfannen und Schildd eckel, sowie die Riehtmaschine, sind
wie beim Halbschlittenrapert eingerichtet, nur befindet sich bei der
Riehtmaschine das Zahnradervorgelege A (siehe Fig. 35) auf der
linken, die Richtscheibe (siehe Fig. 63) auf der rechten Seite. Das
Rapert hat zwei Paar Bollen (siehe Fig. 43), jedes Paar an einer
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gemeinschaftlichen Axe, welche excentrisch in Lagerblichsen ein-
gesetzt und durch Splinte mit ihnen verbunden ist; die Biichsen c der
vorderen Axe sind an den Rapertwanden mit Schrauben fixirt, jene
der rlickwartigen in ihren Lagern drehbar, auf die Axe selbsl sind
ausserhalb der Rapertwande S[)akenhiilsen d aufgesteckt.

Die Schlittentragbalken sind vorne durch eine den Sloss-
riegel vertretende Deckplatte e , riickwarts durch ein vertical
gestellt.es Blech / als Hinterriegel mit einander verbunden; ausserdem
ist an der unteren Flache der Tragbalken sowol vorne als riickwarts
eine breite, die Tragbalken et.was iibergreifende Platte g, g' gefuhrt;
eine ahnliche Platte g" ist bei den Schlilten der Drehgeschiitze auch
in der Mitte angebracht, wahrend sich bei den Schlitten der Breit-
seitgeschlitze in der Mitte nur eine schmale Schiene h befindet. Beide
Schlittengattungen haben eine holzerne Sohle i und am riickwartigen
Ende ein im Charnier zum Aufschlagen eingerichtetes Trittbrett k.

Fur das Gefechtspivot l ist bei den Breitseitgeschiitzen an
der Deckplatte ein Pivotarrn m charnierartig befestigt, bei den Dreh-
geschtitzen aber eine Pivotklappe n angebracht; beide Schlitten¬
gattungen haben iiberdies riickwarts eine Pivotklappe n fur das
Sorrpivot.

Der Schlitten der Breitseitgeschiitze hat zwei Paar normal (mit
ihren Axen radial zum Gefechtspivot) gestellte Rollen o, o'. Die
rlickwartigen Rollenaxen sind excentrisch und mit einer Spaken-
hiilse p versehen; wird der Excenter abgelassen (die Rolle gehoben),
so kommt der Schlitten auf einem zwischen den Rollen angebrachten
Schleifkasten q zu stehen. Vermoge dieser Einrichtung kann die
Seitenbewegung des Geschiitzes nach Erforderniss erleichtert oder
erschwert. werden. Die Spakenhlilse hat einen Ansatz, in welchem
ein Vorstecker angebracht. ist, fur den in den Axtrager zwei Locher
gebohrt sind, so dass die Axe in den beiden Stellungen (belastete
und entlastete Rolle) fixirt werden kann.

Beim Schlitten fur Drehgeschiitze sind nur die vorderen Rollen
normal gestellt; das andere Rollenpaar o' befindet sich in der Mitte
des Schlittens, die Axen desselben sind parallel mit den Tragbalken
gestellt, excentrisch, mit. Spakenhlilse p und Fixirungsvorstecker ver¬
sehen. Riickwarts hat der Schlitten nur einen Schleifkasten. Beim
Backsen ist der Excenter der riickwartigen Rollen in der Regel ab¬
gelassen, der Schlitten bewegt sich auf den vorderen Rollen und auf
flem Schleifkasten. Werden die riickwartigen Rollen belastet, so wird
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der Schlitten in der Mitte gehoben und ruht auf den beiden Rollen-
paaren, so lange sich das Geschiitz ausgeholt. befindet; wird das
Geschiitz (behufs Drehung um das riickwartige Pivot) eingeholt, so
driickt es den Schlitten riiekwarts nieder, so dass derselbe auf den
riickwartigen Rollen und auf dem Schleifkasten ruht, wahrend die
voideren Rollen vom Deck abstehen.

Das Aus- und Einholen geschieht, mittelst Seitentaljen, welche
einerseits in die an den Rapertwanden angebrachten Augen r, anderer-
seits zum Ausholen bei den Breitseitgeschiitzen in die Taljenhaken der
Bordwand s, bei den Drehgeschutzen in Augen am vorderen Ende des
Schlittens r', — zum Einholen aber in Augen r" am riickwartigen
Sehlittenende eingehakt werden.

ZumBacksen undPivotwechseln dienenBackstaljen, welche
in die riickwartigen Augen am Schlitten und bei den Drehgeschutzen
(zur Drehung um das riickwartige Pivot) auch in die vorderen Augen
eingehakt werden.

Der Riicklauf wird mittelst einer Ericson’schen Bremse mit
sechs Schienen und sieben Lamellen gehemmt. Die Regulirvorrichtung
ist nach Krupp {Fig. 51 und 52) eingerichtet; die Regulirscheibe und
der Bremshebel sind auf der rechten Seite des Rapertes angebracht. Zum
Festhalten des niedergedriickten Bremshebels (geschlossene Bremse)
dient eine Bremsklinke, Fig. 66. Diese ist ein an der Rapertwand
im Charnier befestigter verticaler Hebei a, welcher mit einem am
oberen Theile desselben angebrachten Bolzen b in eine Hiilse der
Rapertwand e greift; eine um den Bolzen gewundene Spiralfeder driickt
denselben nach auswarts und halt den Hebei in einer bestimmten
Entfernung von der Rapertwand. Die Klinke ist mit einem nach aus¬
warts vorspringenden nasenformigen Ansatze d versehen. Der beim
Niederdriicken an der ausseren Flache der Klinke schleifende Brems¬
hebel driickt dieselbe etwas gegen die Rapertwand, bis er die Nase
passirt hat, worauf die Klinke vermoge der Wirkung der Spiralfeder
vorschnellt und den Bremshebel festhalt. Vor dem Oeffnen der Bremse
wird die Klinke mit der Hand gegen die Rapertwand gedriickt, so
dass der Bremshebel liber die Nase nach aufwarts geschoben werden
kann. Die Aufwartsdrehung des Bremshebels wird beim Anlangen des¬
selben in der verticalen Stellung durch einen am Raperte befestigten
Stiff begrenzt.

Als se cundare Hemmittel des Riicklaufes sind riiekwarts
an der Rapertsohle zwei Puffer angebracht, welche an den Hinter-
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riegel des Schlittens anstossen. Beim DrehgeschiUze sind auch vorne,
und /war am Schlitten, zwei Buffer t, t befestigt, uin den Stoss des
auslaufenden Rapertes gegen den Stossriegel zu mildern. Das Breit-
seitgeschiitz hat zur Begrenzung des Ausholens ein Stossblech
vorne am Raperte, welches an den Stossriegel anstosst.

Zur Fiihrung des Rapertes und um das Aufspringen desselben
zu verhindern, sind vorne am Raperte zwei unter die Flanschen der
Schlittentragbalken greifende Fiihrnngsbacken (Fig. 56) befestigt;
ruckwarts fiihren die Lagerbacken der Buffer das Rapert.

Das Schlittenrapert fiir 18 % Geschiitze, Fig. 67.
Die Rapertwiinde sind nach dem Kastensistem erbaut, durch

den Stirnriegel a, den Hinterriegel a' und die Sohle 6 mit einander
verbunden; die Sohle ist, so weit sie auf dem Schlittentragbalken auf-
liegt, mit eisernen Schleifblechen 6' versehen. Die Schilddeckel c
haben die Wand umgreifende happen und werden durch Vorstecker
festgehalten.

Die Zahnbogen-Richtmaschine ist beiderseits mit Richt-
scheiben d versehen. Die Axe des Richtzahnrades ist durch eine in
die Rapertwand eingesefzte messingene Buchse gefiihrt, welche ausser-
halb der Wand mit Schraubengewinden fur die Richtbremse versehen isl.
Die Richtbremse e ist eine mit einem Hebei versehene Schrauben-
mutter, welche auf der Buchse zwischen der Rapertwand und der
Richtscheibe sitzt; zum Bremsen wird der Hebei aus der horizontalen
Lage gegen vor- und aufwiirts gedreht, wobei sich die Mutter nach
auswiirts bewegt und, sich an die Richtscheibe lehnend, die Axe
gegen auswiirts zieht, wodurch das Richtzahnrad an die Innenseite
der Rapertwand angepresst wird.

Die Rapertrollen /, /' sind sowol vorne als ruckwarts zwi¬
schen den Wandblechen postirt und haben getrennte Axen. Die
ruckwartigen (Excenter-) Axen, Fig. 68 , bestehen aus zwei in den
Lagern der Wandbleche drehbaren Zapfen a, a, welche durch einen
die Bolle R mngreifenden Biigel b verbunden sind; in den ISiigel isl,
excenlrisch zu den Zapfen, als Mittelstiick die eigentliche Axe c ein-
gosetzt; die Spakenhulse d ist am vorstehenden Theile des inneren
Biigelzapfens angebracht.

Die Schlittentragbalken sind vorne abgebogen, stossen in
der Mille zusammen und sind am Zusammenstosse durch zwei beider-
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seits der Rippe befestigte Flatten verbunden. Die weitere Verbindung
wird durch vier naeh der Lange vertheilte Querstiicke g, g, eine
gabelfdrmige und zwei sich kreuzende Diagonalschienen h, h, sammt-
lich an der unteren Flilebe der Tragbalken, bewirkt. Die Schlitten-
sohle i ist aus Holzpfosten hergestellt. Der Sehlitten ist mil. einem
am Stossriegel angeschraubten Pivotarm k fur das Gefechtspivot l
in der Bordwand, und sowol vornc als riickwarts mit einer Pivot-
klappe m, m! versehen.

Von den beiden normal gestellten Rollenpaaren n, n' lial
das riiekwartige excentrische Axen mil. Fixirungsvorstecker; vorne
und riickwarts sind zwischen den Rollen je zwei Enl.lastungs-
stiickel o, o' angebracht. Zum Ausholen dienen Seitentaljen, welche
einerseits in Augen p an den Rapertwanden, andererseits in Taljen-
haken p an der Bordwand eingehakt werden. Das Einholen geschiehl
mittelst einer Einholtalje (Einholwipp) q, deren Blocke am Rapert
und Sehlitten fix angebracht sind, und zwar befindet sich riickwarts
am Sehlitten in der Mitte ein Block r, links davon ein Haken, an der
unteren Flache der Rapertsohle sind zwei Blocke r', r' nebenein-
ander befestigt. Der Laufer wird am Haken festgemacht, sodann durch
den linken Block am Rapert, den Block am Sehlitten und schliesslich
den rechten Block am Rapert geschoren.

Zum Einhaken der Baekstaljen sind riickwarts am Sehlitten
zwei Augbolzen s angebracht; die Bolzen selbst. sind mit starken
holzernen Belegzapfen bekleidet.

Zum Hemmen desRiicklaufes dienl. eineEricson’scheBremse
(siehe Fig. 48) mit fiinf Schienen, Die Regulirvorrichtung ist. nach
Armstrong (Fig. 50). der Bremshebel befindet sich auf der linken, der
Regulirhebel auf der rechten Seite desRaperl.es. Der Bremshebel ist am
oberen Ende mit einer Spakenhiilse versehen, so dass man ihn durch
eine Richtspake verlangern kann. Beim Schliessen der Bremse gleitet,
der elwas federnde Bremshebel an einem fixen Bremsbogen und
fallt, hinter einen nasenformigen Ansatz desselben ein, welcher das
selbstthatige Oeffnen der Bremse verliindert; am unteren Ende des
Bremsbogens sind zwei neben einander gestellte kleine Puffer t
angebracht, um im Falle der Selbstbremsung wiihrend des Riicklaufes
den Schlag des mit Heftigkeit gegen riickwiirts gedrehten Bremshebels
aufzunehmen und zu mildern. Am oberen Ende hat der Bremsbogen
einen prismatischen Ansatz, welcher die Aufwartsdrehung des Brems¬
hebels begrenzi Um den Bremsdruck noch weiter verscharfen zu
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kiinnen, im Falle die Einstellung des Regulirhebels an dem hbchst
numerirten Loche des Regulii'bogens nicht gentigen sollle, sind Regulir-
welle und Hebelhiilse mit mehreren Nuthen fur den sie verbindenden
Splint versehen, Fig. 69 , so dass der Hebei nach Erforderniss auf der
Welle umgesteckt werden kann.

Das Rapert hat einen eintheiligen, beiderseits an der Bordwand
eingeseheekelten Brohk, fur welchen die Rapertwiinde mit Klusen u
versehen sind.

DieFiihrung desRaperl.es wird durch zwei Faar um die Flanschen
der Schlittentragbalken greifende Fiihr ungsbacken und ein Faar Fiih-
rungswinkel bewirkt. An derStirne ist. die Rapertsohle mit zwei Stoss-
eisen fur die am Schlitten vorne angebrachlen Puffer v, u versehen.

Das Schlittenrapert fiir 21 % Greschiitze.
Dieses Rapert ist im Wesentlichen gleieh dem vorbeschriebenen

(18 %i) Raperte eingerichtet, mit folgenden Abweichungen:
Die Richtscheibe ist auf der rechten Seite durch ein Zah li¬

ra der vor gel ege mit Griffrad ersetzt; die Richtbremse sitzt als
doppelarmiger Hebei auf der Axe des Treibrades und presst, dieses
beim Bremsen gegen die Raperlwand.

Die Spakenhulsen der riickwartigen Rapertrollen sind ausser-
halb der Rapertwande angebracht.

Das Aus- und Einholen geschieht mittelst Klapplaufern (Seiten-
laufer), das Backsen mittelst eines einfachen Backstaues mil.
Haken. Zum Einwinden des Laufers in dem einen wie in dem anderen
Falle ist auf jeder Seite des Schlittens eine abnehmbare Schlitten-
winde mit Kneifseheibe, Fig. 37, angebracht. Die Axen der bei-
den Windenrader haben ihr Lager in einem eisernen Lagerarme E,
welcher unten abgebogen ist und in einem prismatischen Zapfen
endigt, mit dem er in eine am Schlittentragbalken befestigte Lager-
armhulse F eingesteckt wird. An der Lagerarmhiilse ist. dieFiih-
rungsrolle D des Backstaues und ein Auge zum Einhaken des
Seitenlaufers beim Einholen, — am vorderen Ende des Schlittens aber
auf jeder Seite ein Auge fur das Einhaken des Blockes des Seiten¬
laufers beim Ausholen angebracht. Das Einholwipp, der Augbolzen
fiir die Baekstalje mit dem Belegzapfen und die vordere Pivot-
klappe fehlen.

Die Bremse hat sieben Schienen.
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Ausser den vorderen Pulfern sind noch am hinteren Ende dei*
Schlittentragbalken zwei Puffer angebracht.

Behufs Anbringung der Sorrungsmittel ist an der Slime jeder
Rapertwand ein Auge fur die Sorrkette und an jedem Schlitten¬
tragbalken vor der Schlittenwinde ein Auge fiir die Sorrstange befestigt.
Um das Rohr in die fiir das Anlegen der Mundungsflaehe an den Sorr-
balken erforderliche Elevation rasch einstellen zu konnen, ist an der
reehten Schildpfanne ein Segment stuck befestigt, in welches ein
Strich als Sorrmarke eingeschnitten ist; ein zweiter Strich am
Segmentstucke dient als Lade mar ke, um das Rohr beim Laden
rasch in die zum Ansetzen der Geschosstrage nothige Elevation bringen
zu konnen, Den Weiser zu diesen Marken bildet der in den Schild-
zapfen eingeschnittene Horizontalstrich.

Zur Versicherung gegen das Aufspringen des Raperles sind auch
an den vorderen Stosseisen zwei Flihrungsschienen angebracht;
der Schlitten ist riickwarts mit einem Trittbrette versehen.

Das Schlittenrapert fiir 24 % (II. Kl.) Breitseitgeschiitze
(Kasemattrapert der »Lissa«).

Die Rapertwande sind naeh dem Kastensistem erbaut, durch
den Stirn-, den Hinterriegel und die mit metallenen Schleifblechen
versehene Sohle verbunden. Das Rapert wird vorne durch zwei, die
Flanschen der Schlittentragbalken umgreifende Fuhrungsbacken, riick-
wiirts durch zwei Winkel gefiihrt.

Die Schilddeckel haben prismatische Ansatze, welche in die
Rapertwand eingreifen und durch Vorstecker festgehalten werden.

Die Zahnbogen-Richtmaschine ist beiderseits mit Richt-
scheiben, Fig. 70 a, versehen, welche innerhalb der Rapertwandbleche
sitzen. Die Richtbremsmutter b mit einarmigem Hebei ist am
inneren Ende der Axe c angebracht und presst beim Niederdriicken
des Hebels das Ricbtzahnrad gegen die Rapertwand. •

Die Rapertrollen befinden sich ebenfalls zwischen den Wand-
blechen; die Axen derselben sind excentrisch in Lagerbiichsen ein-
gesetzt. Die iiussere Lagerbiichse a der riickwartigen Rollen, Fig. 71.
ist mit der Excenterspakenhulse b und einer Nase c versehen,
hinter welche beim Niederdriicken der Axe ein um eineu Bolzen
drehbarer hakenformiger Steller d einfallt.
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DieSchlittentragbalken sind vorne gegen einander abgebogen
und am Zusammenstosse durch zugelegte Flatten, ferner unten durch
drei Querplatten und riickwarts durch einen Riegel verbunden. Am
Stossriegel 1st der Pivotarm fiir das Gefechtspivot in der Bordwand
charnierartig befestigt.

Der Schlitten hat zwei Paar Pollen und in der Langenmitte, zur
Verhinderung des Durchbiegens der Tragbalken, zwei SchleifstBckel,
ferner eine aus Holzpfosten hergestellte So hie und ein Tjittbrett,.

Das Aus- und Einholen geschieht durch Klapplaufer, das
Baeksen durch Backstaue mit Haken; der Laufer wird mittelst der
Schlittenwinde mit Tautrommeln und Fuhrungsrollen (fiir die
Backslaufer) eingewunden. Fiir das Einhaken der Seitenlaufer sind am
Rapert zwei Ringe angebracht; am Schlitten sind die Axen der
vorderen Pollen mit Augen versehen, riickwarts werden zwei Ringe
an den Augen fiir Sorrstangen durch Splinte befestigt.

Der Axtrager der Windenrader ist fix am Schlitten, die Getriebs-
riider haben eine gemeinschaftliche Welle, die Rader sind von oben
durch metallene Schutzbleche gedeckt.

Zum Hemmen des Riicklaufes dient. eineEricson'scheBrerase
mit 10 Schienen, mit der Armstrong’schen Regulirvorrichtung. Die
Einrichtung des Premsbogens ist wie beim 18% Raperte; der Regulir-
hebel ist auf ein Achtkant der Regulirwelle aufgesteckt,. Ausserdem
ist das Rapert mit einem eintheiligen, an der Bordwand eingeseheckelten
Brohk, der Schlitten vorne und riickwarts mit zwei Puffern versehen.

Fiir die Sorr ketten sind an der Stirne der Rapertwande, fiir
die Sorrstangen riickwarts am Schlitten zwei Augen befestigt; an
der linken Schildpfanne ist das Segmentstiick mit der Sorr- und der
Lademarke angebracht.

Das Schlittenrapert fiir 24 % (II. Kl.) Dreligescliiitze
(Reduitrapert der »Lissa«). Fig. 72, I und II.

Die nach dem Kastensistem erbauten Rapertwande sind durch
den Stirn-, den Hinterriegel und die zwischen die Schlittentragbalken
reichende Sohle mit einander verbunden: das Aufspringen des Rapertes
wird durch zwei Fiihrungsbacken verhindert.. Die Schilddeekel
haben Seitenlappen fiir Vorstecker; die Schildpfannen sind mit metal-
lenen Lagerschalen a versehen.
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Die zur Verbindung der Zahnbogen der R i c h l m a s c h i n e
dienenden Riehtzapfen sind an einem das Rohr reifartig umspannenden
Richtsattel b angebracht. Die Drehung der Richtzahnrader geschieht
durch Spaken vermittelst der Richtscheiben c, welche sich ausserhalb
der Rapertwande befinden. Die Richt.brem.sen d sind zweiarmige
Hehel am ausseren Ende des Bolzens, welche die Richtscheibe gegen
die aussere, das Richtzahnrad gegen die innere Seite der Rapertwand
pressen. Ausserdem ist auf der linken Seile ein in seinem Lager nach
abwarts verschiebbarer Bolzen angebracht., welcher als Richt-
scheibenstopper e in eines der Spakenlocher der Richtscheibe
eingeschoben werden kann.

Die Axen f der vorderen Rapertrollen sind excentrisch in
Lagerhuchsen eingesetzt. Die riickwartigen Rollen Fig. 73,
sind auf die Zapfen a einer zusammengekuppelten Excenterxe 6 auf-
gesteckt, welch’ letzlere mil zwei Durchbohrungen e fur die Excenter-
spaken versehen ist; die Lager d der Excenteraxe sind in die inneren
Rapertwandbleche, welche liber den Schwanz des Rapertes hinaus-
reichen, eingesetzt.

Die Schlittentragbalken sind auch hier vorne gegen einander
abgebogen und am Zusammenstoss durch Zulegplatten verbunden.
Hinter dem vorderen Querstiick der Tragbalken ist ein eigener Stoss-
riegel angebracht; die beiden Querstucke sind durch zwei ober- und
unterhalb derselben gefiihrte Flatten g zu einem Kasten vereinigt, An
der unteren Flache der Tragbalken sind ferner zwei Querplatten und
zwei Winkeleisen, riickwilrts aber ein Hinterriegel h angebracht. Die
Schlittensohle ist aus geripptem Eisenblech hergestellt. Riickwarts
am Schlitten sind zwei Trittbretter i und i' iiber einander angebracht,
von welchen nur das untere zum Aufschlagen eingerichtet ist.

Die Schlittenrollen It sind am Umfange mit einer Rinne ver¬
sehen, welcher enlsprechend die Baekss’chienen in der Mitte eine
Rippe haben; diese Rippen nehmen den auf den Schlitten iiber-
tragenen Ruekstoss des Geschiitzes theilweise auf und entlasten so
den Pivotarm und den Pivotbolzen.

Der Pivotarm, Fig. 72, l und Fig. 74, bestehi aus zwei Theilen,
von welchen der riickwartige charnierartig mit dem Schlitten ver-
bunden ist. Der Vordertheil a ist in das Gatt der Bordwand eingesetzt
und durch den Pivotbolzen festgehalten; er ist riickwarts mitCharnier-
backen versehen, in welche der Hintertheil b eingelassen und mittelst
eines zweiten Charnierbolzens c befestigl wird. Dieser Gharnierbolzen
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wird durch einen bogenformigen Steller d, weleher in eine Rinne des-
selben eingreift, gegen seitliehe Verschiebungen versichert. JedeStiick-
pforte hat einen eigenen Vordertheil des Pivotarmes; vor dem Pivot-
wechseln wird die Yerbindung zwisehen den beiden Armtheilen gelost
und, nachdem das Geschiitz in die neue Stiiekpforte gedreht wurde,
der Hintertheil mit dem Vordertheil der letzteren wieder verbunden.

Das Gesehutz steht in der Grundstellung mit den riickwartigen
Pollen auf einer Drehscheibe, mit den vorderen auf'Deek. Um vor
dem Pivotwechseln die vorderen Pollen von den Packsschienen abzu-
heben und das Gesehutz giinzlich auf die Drehscheibe zu stellen, dient
eine Excenter-Hebvorrichtung, Fig. 75 , I und II. Diese besteht
aus einer unter den Schlittentragbalken gefiihrten Querwelle a, welch e
in der Mitte an einer excentrischen Verstarkung l eine breite Rolle
e Lragt; wird die Welle gegen riickwarts gedreht, so senkt sich die
Rolle und hebt, sich gegen eine auf der Drehscheibe befestigte Fuss-
platte d stiitzend, den Schlitten. Zum Drehen der Welle wird an jedes
Ende derselben ein langer Hebei e gesteckt, an welchem der Block
einer kleinen einfachen Talje / befestigt ist; der zweite Block/' der
Talje wird in einen an der Drehscheibe angebrachten Ping eingehakt.
Mittelst dieser Talje wird der Hebei gegen ruckwarts zu niedergezogen,
in weleher Stellung die Welle beiderseits durch Einschieben eines an
derselben befmdlichen Vorsteckers g in das Wellenlager fixirt wird,
um ein selbstthittiges Niederfallen des Schlittens hintanzuhalten. Ist
das Gesehutz in die neue Stiiekpforte gebracht, so werden die Vor-
stecker aus den Wellenlagern zurlickgezogen und die Laufer der Heb-
taljen abgeschackt, das Geschiitz senkt sich infolge seines eigenen
Gewiehtes nieder, wobei die Hebei mit der Welle nach aufwarts
gedreht werden. Um die Excenterrolle aus ihrer Spur zu heben, miissen
die Hebei so weit nach vorwiirts gedreht werden, dass die Vorstecker
in die zweilen VorsteckerlSeher der Wellenlager (fur die entlastete
Stellung) eingeschoben werden konnen.

Um das Geschiitz in der Grundstellung, in weleher die Rolle der
Hebevorrichtung mit der Fussplatte correspondirt, zu fixiren, wird
auf jeder Seite ausserhalb der riickwartigen Schlittenrollen ein Backs-
stopper eingesetzt.

Der Drehscheib ensteller m, Fig. 42, ist ein im Gharnier an
der Drehscheibe drehbarer Arm mit einem Ansatze, weleher in eine
auf Deck angebrachte Stellerspur einfallt, wenn die Drehscheibe so
weit gedreht wurde, dass die beiden Pivotarmtheile an der neuen
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Stiickpforte mit einander verbunden werden konnen. Dieser Steller
dient, auch dazu, die I irehscheibe wahrend derBacksung des Geschiitzes
unverriickbar festzuhalten; er darf daher immer nur unmittelbar vor
dem Pivotwechseln aus der Spur gehoben werden.

Zum Aus- undEinholen dient eine innerhalb des Schlittens
zunachst des linken Tragbalkens angebrachte Gelenkkette, Fig. 45.
Die Glieder dieser Kette bestehen aus zwei Laschen, welche unter-
einander und mit den nachsten Gliedern durch Bolzen verbunden
sind. Die riickwartige (Treib-) Kettentroinmel A sitzt auf einer Quer-
welle a, welche die Getriebsrader der beiden Schlittenwinden tragt,;
die Welle ist, auf jeder Seit.e zwischen dem Getriebsrad und dem
Schlittentragbalken mit einem Sperrad versehen, in welches zum
Sperren derWinde eine Sperrklinke einfallen gelassen wird. Die Rader
der Winde sind durch Schutzgehause gedeckt. Der Bolzen e des Tragers
der vorderen (Spann-) Kettentrommel B geht durch den Stossriegel-
kasten; die Spannmutter D befindet sich an der Stirne des Schlittens.

Von den beiden Backen der an der inneren Seite der linken
Rapertwand angebrachten Kettenklemme, Fig. 46 und 76, ist die
obere A fix und mit zahnformigen Ansatzen a, a, a zum Festhalten
der Kette versehen (Zahnbacke). Die untere bewegliche oder
Klemmbacke B ist vermittelst eines verticalen Armes C mit einem
in der Rapertwand drehbaren Bolzen D verbunden; dieser ist in
dem Theile d. welcher den Arm C tragt, excenlrisch gestaltet, so dass
bei der Drehung des Bolzens der Arm und mit ihm die Klemm¬
backe gehoben oder gesenkf wird. Die Drehung des Bolzens geschieht,
durch einen auf denselben ausserhalb der Rapertwand aufgestecklen
Hebei E, welcher zum Heben der Klemmbacke (Festklemmen der
Kette) gegen riickwarts niedergedriiekt und mittelst einer an den¬
selben befestigten Leine an einer Belegklampe festgegeben wird. Zur
Fiihrung der Klemmbacke beim Heben und Senken ist dieselbe mit
zwei Schlitzen b, b versehen, fur welche am Rapert zwei Fiih-
rungsstifte befestigt sind.

Das Backsen geschieht mittelst Haekszahnrad A auf der Zahn-
schiene B, Fig. 38 und 72. Behufs Drehung der Axe C des Backsrades
sitzt auf derselben ein kegelformiges Gelriebsrad D, in welches
zwei Keg el treib rad er E,E eingreifen; diese werden durch Kurbeln
umgetrieben. Die Axe des rechtsseil igen Treibrades ist mit einem
Stellrad sammt Steller, F in Fig. 77, versehen; ausserdem kann das
Stellrad durch eine kleine Biigelbremse G gehemmt werden.
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Der Riicklauf wird durch Scott’scheRremsen, Fig. 53,
gehemmt, welche dieselbe Einriehtung wie beim 15 c/m Halbschlitten-
raperte haben.

Am Schlitten sind riickwarts zwei, am Stossriegel aber ein
Puffer mit holzernem Pufferkopfe angebracht; dem entsprechend
hat das Rapert drei Stossballen aus Holz.

An der Stirne der Rapertwande sind Bujen m zum Einscheckeln
der Sorrketten, an den Schlittentragbalken Ringe n fur Sorrstangen
angebracht, Aehnliche Ringe n befinden sich auch vorne am Schlitten
und werden bei Manipulationen am Schlitten verwendet. Eine der
Schildpfannen ist mit dem Seginentstuck fur die Sorr- und die Lade-
marke versehen.

Das Schlittenrapert fiir 23 % GescMtze.
Die Rapertwande und deren Verbindungen, die Fiihrungs-

backen und die Schilddeckel wie beim vorbeschriebenen Raperte.
Die Eagerschalen der Schildpfannen fehlen; zur richtigen Lagerung
des Rohres im Raperte sind messingene Ringe auf die Schildzapfen
aufgesteckt.

Die Zahnbogen-Richtmas chine hat Richtscheibent.rieb; die
Richtbremsmuttern mit einfachen Hebeln als Handhaben sitzen zwi-
schen Rapertwand und Richtscheibe auf der Axbiichse und bewegen
sich beim Niederdriicken der Hebei (Bremsen) gegen die Richtscheiben
(18% Rapert).

Die Axen der riickwartigen Rollen B, Fig. 78, liaben zwei in
den Wandblechen drehbare, durch einen Riigel a verbundene Seiten-
zapfen b, in den Riigel ist der Axbolzen e excentrisch eingeselzt
(wie beim 18 % Rapert). Die beiden Axen sind durch eine mittelst
Kuppelungshulsen d mit ihnen verbundene Welle e zu einem
(lanzen vereinigt. .lede Axe ist an der inneren Seite der Rapert-
wand mit einer Durchbohrung / fur die Spake, an der ausseren mit
einem Stellrad g versehen. In das Stellrad greift der oberhalb des-
selben am Rapert angebrachte federnde Steller h ein; infolge
der Gestalt der Zahne (gegen rtickwarts abgerundet, vorne scharf
geschnitten) hinder! der Steller die Drehung des Rades gegen ruck-
warts beim Niederdriicken des Excenters nicht, sperrt aber die selbsl-
Ihatige Riickdrehung gegen vorwarts. Vor dem Ablassen des Excenters
muss der Steller aus den Zahnen gehoben werden, was mittelst. des
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exeentrisch drehbar mit ihm verbundenen Stellerhebels i geschieht,
wenn dieser gegen rfickwiirts umgelegt wird.

Die Schlittentragbalken und der Stossriegelkasten wie bei
dem vorbeschriebenen Rapert; der hintere Sehlittenriegel ist ebenfalls
aus zwei ober- und unterhalb der Tragbalken geffihrten Plalten
hergestellt.

Der Schlilien hat, zwei Paar gewohnliche Rollen (ohne Rinne).
Der Pivotarm ist, bei den Breitseitgeschiitzen aus einem Stuck und
durch zwei verticale Bolzen mit dem Schlitten verbunden; der Pivot-
arm der DrehgeschiUze isl zweitheilig und von derselben Einrichtung
wie beirn vorbeschriebenen Rapert, Die Getriebsrader a der Schlitten-
winden, Fig. 79 und SO, sind mil, kleinen Biigelbremsen b versehen,
die Rader durch Schutzgehause c gedeckt.

Der Schlitten der Drehgeschiitze, welche aufDrehscheiben stehen,
ist fiberdies mit der Exeenter-Hebvorrichtung, Fig. 75 (siehe das vor-
beschriebene Rapert) versehen.

Das Aus- und Einholen geschieht mittelst zwei Ringketten,
welche ausserhalb der Schlittentragbalken angebracht sind; dieKetten-
trommeln d, Fig. 79, sind auf der Welle e der Schlittenwinden zwi-
schen den Getriebsradern und den Tragbalken aufgekeilt.

Die Kettenspannvorrichtung, Fig. 80, I und II, besteht aus
der Leitrolle F, deren Zapfenstfick 0 mittelst der Spannschraube G
in dem Lager p verschoben wrerden kann.

Die Kettenklemme hat die in Fig. SO, I dargestellte Ein¬
richtung. Die Kette geht innerhalb der fixen BackeA liber eine
Kettenrolle B, welche die bewegliche Klemmbacke bildet, und wird
beim Heben der Rolle gegen die conform der Rolle gestaltete Wand
der fixen Backe gepresst; zur Ftihrung der Rolle bei der Auf- und
Abwartsbewegung ist die fixe Backe mit Schlitzen k fur die Rollen-
axe versehen. Die Rolle wird durch eine Gabel C gehoben, in deren
Armen die Rollenaxe ruht. Die Gabelstange geht durch die fixe
Backe und ist am oberen Ende durch das Gelenkstuck D mit dem
Hebei E in Verbindung, welcher mit seinem Ausschnitt fiber den
Zapfen l einer auf die Axe der rfickwartigen Rapertrolle auf-
gesteckten Hfilse gelegt. wird. Bei der Drehung der Excenteraxe
(zum Aufstellen des Rapertes auf die Rollen) wird der Verbindungs-
hebel E nach rfiekwarts gezogen und veranlasst das Gelenkstfick zur
Drehung um den fixen Bolzen m, wodureh der die Gabelstange tra-
gende Theil desselben in die Hohe steigt. Beim Herablassen des Rapertes
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von rlen Rollen wire! der Hebei E (lurch den Zapfen nach vorwarts
gedriickt und so die Ruckdrehung des Gelenkstuckes in die urspriing-
liche Stellung bewirkt. Vermittelst der Handhabe n kann der Ver-
bindungshebel vom Zapfen l entfernt und so der Zusammenhang
zwischen der ruckwartigen Rapertrolle und der Kettenklemme auf-
gehoben werden.

Ausser der Kettenklemme wird zum Festhalten der Kette am
Rapert noch eine Kettenklaue angewendet, welche je nach der
Richtung der beabsichtigten Rewegung vor Oder hinter der Ketten¬
klemme liber die Kette gesclioben wird.

Gebackst, wird mittelst des BackszahnradesA, Fig. 39,
auf der Zahnschiene B. Die Axe C des Rackszahnrades ist durch
Kegelrader F und G mil auslosbarer Kuppelung, Fig. 44, mit der
Welle der Schlittenwinde verbunden. Die Kuppelungshiilse wird mittelst
eines horizontalen, urn einen Bolzen drehbaren Kuppelungshebels
verschoben, welcher mit einem Ansatze in eine Kreisnuth der HLilse
greift. Um eine Selbstbacksung des Schlit.tens zu verhindern, ist auf
der Hiilse des Kegelrades der Windenwelle beim Breitseitrapert ein
Stellrad mitSteller, beimDrehgeschiitzrapert aber eineBacksbremse,
Fig. 81, angebrachl. Diese besteht aus einem, den auf der Hiilse auf-
gezogenen Bremsring A umspannenden, stahlernen, mit Messing
gefiilterten Band B, welches in zwei Backen endet; durch die Backen
geht ein Bolzen c, welcher sich mit seinem Kopf gegen die untere
bewegliche Backe a stiitzt und oberhalb der am Schlitten befestigten
Backe b mit Schraubengewinden versehen ist. Die Schraubenmutter d
tragt einen Hebei e, durch dessen Rechtsdrehung das Band zusammen-
gezogen wird.*

Zum Hemmen des Riicklaufes dient eineEricson’scheBremse
mit acht, Schienen und der Armstrong’schen Regulirvorrichtung.
Die Schienen und Lamellen sind in zwei Gruppen (von je vier Schie¬
nen und fiinf Lamellen) beiderseits der Schlittenmitte gelagert; die
innersten Lamellen der beiden Gruppen sind durch ein Querstiiek
mit einander verbunden, wodurch die Uebertragung des auf die
beiden aussersten Lamellen ausgetibten Bremsdruckes auf alle Schienen
und Lamellen vermittelt wird. Die Einrichtung ist im Uebrigen wie
beim 18 c/m Raperte.

* Diese Bremse fiihrt vermoge ihrer Einrichtung den allgetneinen Namen
Bandbremse.
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Der Schlitten ist sowol vorne als riickwarts mit zwei Puffern,
aussen an den Tragbalken mit Gharnierbacken- fur die Sorrstangen,
am riickwartigen Ende mit einem Trittbrett, das Rapert aber an der
Slirne mit Augen ftir die Sorrketten versehen.

Die Schlittenraperte fur 24% (I. Kl.) und 26 % Geschiitze,
Fig. 82.

Diese Raperte sind den 23% iihnlich construirt, daher im
Folgenden nur die Abweichungen von dieser Construction angefiihrt.
werden.

Auf der linken Seite des Rapertes wird das Richtzahnrad durch
ein Zahnradervorgelege A mit (friffrad umgetrieben; die Richt-
bremse ist ein doppelarmiger Hebei, welcher auf der Axe des Treib-
rades sitzt.

Die Axen der riickwartigen Rapertrollen r sind in Lager-
biichsen excentrisch eingesetzt und tragen an der Aussenseite Spaken-
htilsen; die beiden Axen sind nicht mit einander verbunden. Das
Stellrad mit dem federnden Steller a ist auf der Innenseite der Rapert-
wande, der Steller nicht oberhalb, sondern hinter dem Stellrad
angebracht.

Der Hinterriegel des Schlittens hat ausser den beiden Flatten
ober- und unterhalb der Tragbalken noch ein Querblech.

Die Schlittenrollen R sind mit einer Rinne fur gerippte
Backsschienen versehen. In der Mitte des Schlittens ist zur Verhin-
derung der Durchbiegung der Tragbalken unter diesen ein kasten-
iormiger Querriegel B angebracht.

Das Aus-und Einholen geschieht. durch Taljen, fur welche
am Raperte und riickwarts am Schlitten je zwei Augen b und 6'
angebracht sind; zu gleichem Zwecke sind die vorderen Rollenaxen
des Schlittens mit Augen e versehen. Die Windenwelle tragt, anstatt
der Kettentrommeln, ausserhalb der Treibrader Kneifscheiben d
fiir die Hauler der Seitenlaljen; die Riigelbremsen an den Getriebs-
radern der Winden fehlen.

Zur Verhinderung der Selbstbacksung dient. bei alien Raperten
die Backsbremse, Fig. 81.

Die Rucklaufbremse hat beiin 26% Rapert zehn, beim 24%
Rapert acht Schienen in zwei gleichen Gruppen.
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DerSchlitten der Drehgeschiitze, welche aufDrehseheiben stehen,
ist mit einer Excenter-Hebvorrichtung C versehen; zum Niederholen
der Excenterhebel werden jedoch bei diesen Geschlitzen stal l, derTaljen
einfache Liiufer verwendet, welche durch Kinnbacksblocke an der Dreh-
scheibe gefiihrt und mittelst, der Schlittenwinde eingeholt werden.

Das Schlittenrapert fiir 28 % Greschiitze, Fig. 83 und 84.
Die Rapertwande, nach dem Kastensistem erbaut, sind durch

den Stirn-, Mittel-, Hinterriegel a, a', a" und die Sohle b mit einander
verbunden; die Schildpfannen sind mit Lagerschalen e versehen. Die
Rapertrollen r und r' sind von derselben Einrichtung, wie bei den
vorbesehriebenen Raperten.

Die Zahnbogen-Rich! mas chine hat auf der rechten Seite
Riehtscheibentrieb, auf der linken ein Zahnritdervorgelege A.

Die Schlittentragbalken sind Blechtrager, welche vorne
durch ein Deck- und Bodenblech, rlickwarts durch ein breiles,
theilweise als Schlittensohle dienendes Bodenblech, ein sehmaleres
Deckblech und ein zwischen beiden vertical gestelll.es Blech (den
Hinterriegel) verbunden sind. Die Tragbalken sind vorne nicht
gegen einander gebogen. Ausser den genannten Querverbindungen sind
noch unter den Schlittentragbalken in der Mitte eine ri und eine
1 Schiene zur Befesligung der Gleitbahn d fur den Bremscylinder
und der Augen fiir die vorderen Rapertsor rstangen
angebracht.

Ein Theil der Schlittensohle ist aus Holzpfosten hergestellt;
am hinteren Schliltenende befindet sich ein Trittbrett e.

Die Schlittenrollen R und R' haben Rinnen fiir die mit
Rippen versehenen Backsschienen.

Am vorderen Schlittendeckblech ist der Pivot.arm F char-
nierartig befestigt. Zwischen dem vorderen Deck- und Bodenblech
sind die Charnierbacken fur die Klaue g angebracht, welche liber
die im Deck eingelassene Klauenschiene g' greift. Die Klaue hat
den Zweck, das Aufspringen des Schlittens beim Schusse zu ver-
hindern; andererseits dient sie als Versieherung gegen eine allen-
fallsige Beschiidigung des Pivotbolzens oder -Armes.

Zum Aus - und Ein hoi en dienen zwei an der Aussenseite der
Schlittentragbalken geluhrte Gelenkketten B. Die Treibkettentrommeln h
befinden sich auf den Axen der Getriebsrader i der Sell lit ten-
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winden zwischen rliesen und den Tragbalken. Die obere fixe Backe k
der Kettenklemme C isf. mit zahnformigen Ansatzen zum Festhalten
der Keltenglieder versehen; die unt.ere bewegliche Backe k' umgreift
rahmenformig die obere. Die Seitentheile dieses Rahmens sind nur
so weit, offen, dass die Kette hindnrchgehen kann, so dass die Backe
nicht nur beim Heben, sondem aueh beim Senken die Kette mit-
nimmt; hiedurch wird das Steckenbleiben der Kette in den Zahnen
der oberen Backe nach dem Oeffnen der Klemme verhindert. Die
Vorrichtung zum Heben und Senken der Klenunbacke li' ist dieselbe
wie beim 23% Rapert.

Als Reservemittel zum Ausholen konnen Taljen verwendet
werden, fur welche am Raperte und an den Axen der vorderen
Schlitlenrollen Augen l und l' angebracht. sind; die Axen der Gel riebs-
rader der Schlittenwinden sind zum selben Zwecke mit gewundenen
Kneifscheiben m versehen.

Das Back sen geschieht mittelst Zahnrad D auf der Zahn-
schiene. Die Axe des Backszahnrades n isf durch Kegelrader o, o'
mit einer unter den Schlittentragbalken gefuhrten Querwelle E
verbunden, welche beiderseits durch den aus drei Zahnradern p, q, r
best.ehenden Rad ersatz mit der Getriebsraderaxe F der Schlitten-
winde in Verbindung steht und an der Drehung dieser lelzleren theil-
nimml. Der Hebei zum Verschieben der Kuppelungshulse G ist.
vertical gestellt. Das Kegelrad an der Welle kann durch eine Band -
bremse, Fig. 84 H und Fig. 85, gesperrt werden. Der Bremsbolzen a
derselben geht. nur durch die unlere Backe b des Bandes c, hat
seine Mutter d in dem zur Befestigung der oberen Backe am Hinter-
riegel angebrachten Trager e und reicht nach oben bis liber das
Deckblech des Hinterriegels, wo er eine horizontale Kurbel / tragi,

Zum Hemmen des Riicklaufes dient, eine hydraulischeVen-
tilbremse, Fig. 86, I, II, III und IV. Der Cylinder A ist an der
unteren Flache der Rapertsohle, im vordersten Theile derselben, im
Charnier a befestigt; diese liefestigungsart gestattet ein Hel>en des
ruckwartigen Theiles des Rapertes (beim Aufstellen desselben auf die
Excenter), ohne dass der Cylinder hiebei aus seiner Lage kommt. Die
Kolbenstange B, B' reicht nach der ganzen Lange des Schlittens,
ist vorne an dem Charnierbolzen der Klaue b befestigt und geht riick-
warts durch den Hinterriegel b'. Der Kolben C hat die in Fig. 86, II
dargeslellfe Einrichtung. In .den Hohlraum des Kolbenkorpers C, in
welchem das Venfil d eingesetzt ist, mlinden die in der vorderen
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Kolbenwand angebrachten seehs Einstromungslocher e, wahrend sechs
Ausstromungslocher/ aus dem Hohlraum durch die hintere Kolben-
wand in den hinteren Theil des Cylinders fiihren. Der Kolben ist
mittelst zwei Paar bronzener Ringe g, g' im Bremscylinder gelidert.
Diese Liderungsringe sind durch eiserne Seheiben und Verbindungs-
bolzen festgehalten. Durch die Locher h, h... dringt die Fliissigkeit,
unter die Liderungsringe und presst diese gegen die Cylinderwand.
In den Vordertheil des Kolbens ist, der vordere massive Theil der
Stange B, in den riickwartigen Kolbentheil aher eine durchbohrte
Stange B' eingeschraubt, durch welche die mit dem Ventil verbundene
Ventilstange!) hindurchgeht. Die Kolbenstangen sind im Cylinder-
kopf und Cylinderdeckel, sowie die Ventilstange in der hinteren
Kolbenstange mittelst Stopfbuchsen durch Hanfdichtung und Leder-
verpackung gelidert. Der iiber die Kolbenstange hinausragende Theil
der Ventilstange ist durch die in dem Gehause i gelagerte Ventil -
feder E (eine Bandkegelfeder) gefiihrt, welche sich einerseits gegen
den Gehauseboden lehnt, andererseits gegen die an der Ventilstange
aufgeschraubte Mutter sammt Vorlegescheibe h driickt. Durch den
Druck dieser Feder auf die Ventilstange wird das Ventil geschlossen
gehalten.

Beim Rucklaufe des Geschutzes wird das Ventil durch den
Druck der Fliissigkeit auf dasselbe, nach Ueberwindung des Feder-
druckes, aufgestossen , die Fliissigkeit tritt in den Hohlraum und
gelangt durch die Ausstromungslocher / hint.er den Kolben. Um beim
Ausholen des Geschutzes die freie Circulation der Fliissigkeit durch
den Kolben zu ermoglichen, muss das Ventil vorher geoffnet und
wahrend der ganzen Bewegung offen gehalten werden. Dieses geschieht
mittelst der mit einer Handhabe (dem Ventilhebel) versehenen
Mutter F, welche auf das Federgehiiuse aufgeschraubt ist und hei
ihrer Linksdrehung, sich vom Gehiiuse abschraubend und gegen die
Mutter l stiitzend, die Ventilstange zuriickzieht. Der Bremsdruck wird
dadurch geregelt, dass die Mutter k entweder (zum Verscharfen
der Bremse) zuruck- oder (zum Nachlassen des Bremsdruckes) vor-
wi.lrts geschraubt wird, zu welchem Zwecke sie sechskanl ig gestalt et
ist, um einen Schliissel ansetzen zu konnen.

Der Cylinderkopf G und Cylinderdeckel H sind an der unteren
Seite mit Gleitschuhen, Fig. 86. IV. versehen, mittelst welcher der
Cylinder auf der Gleitbahn d, Fig. 83, schleift. Im Cylinderdeckel ist
das mit einer Schraube verschliessbare Fill loch m und unten am
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Cylinderkopf der Ablasshahn n angebracht. Die hint ere Kolbenstange
ist durch den Kolbenstangendeekel o aus Eisenblech gegen
allenfallsige Verletzungen geschiitzt.

Am Schlitten sind vorne vier, ruckwarts alter zwei Puffer
angebracht.

Beim Versorren wird das eingeholte Geschtitz nicht, mit dem
Kopf gegen einen Sorrbalken gestiitzt, sondern es wird das Rapert
vorne durch zwei Sorrstangen mit dem Schlitten verbunden, fiber
das Bodenstiick des Rohres eine Sorrkette gelegt und beiderseits in
Deckringe eingescheckelt; der Schlitten wird durch vier Sorrstangen
mit dem Deck verbunden. Fur die Sorrstangen zwischen Raperl und
Schlitten sind einerseits am Stirnriegel, andererseits an einer unter
den Sehlittentragbalken gefuhrten Querplatte, fur die Sorrstangen des
Schlittens vorne und ruckwarts an den Tragbalken, und dem ent-
sprechend auch auf Deck, Augen s, s . . angebracht. —

Die wesentliehsten Daten der Laffetirungen zeigt die naeh-
stehende Tabelle:

Bezeiclmung der Laffetirung

28 Rapert.
2G DrehgescliUtzrapert.

= Breitseitrapert.
24 %, (I. Kl.) Drehgeschtttzrapert.

s = Breitseitrapert.
* (II. Kl.) Drehgeschtttzrapert.
* ? Breitseitrapert .

23 %,Drehgeschtttzrapert.
= Breitseitrapert.

21 Rapert.
W {U =.
16 ‘‘fm (g. st.)* Drehgeschtttzrapert.

s ? Breitseit-Schlittenrapert . . . .
5 s s Halbschlittenrapert . .

16 (‘jm (g. eis.)* Sclilittenrapert.
s s Radrapert.

12 Radrapert.
•) <’^/t Depressionslaffete.
7 l‘jm, s .
7 Landungslaffete .

* „g. st.“ bedeutet gusstahleriie und bronzene, „g. eis.“ gusseiserne 15 Geschtttze.
** Diameter.



Dritter Abschnitt.

Muni tion.
Die Munition umfasst. die Geschosse, die Pulverladungen, die

Entzundungsmittel der letzteren und die Mitt,el zum Signalisiren
bei Nacht.

A. Geschosse.
Die Geschosse unterscheidet man nach ihrer Wirkung in Per¬

cussions-, Spreng-, Brand- undKartiitschgeschosse. Das Percussions-
geschoss ist bestinnnt, durch die Kraft des Aufschlages Deckungen
von grosser Widerstandsfahigkeit durchzudringen; das Spreng-
geschoss soil in Deckungen, in welche es eindringt, durch sein
Zerspringen eine minenartig zerstorende Wirkung aushben; das
Brandgeschoss soli beim Eindringen in brennbare Gegenstande
diese in Brand stecken; das Kartiltschgeschoss bildet eigentlich
die Vereinigung mehrerer einzelner kleiner Geschosse, welche geeignet.
sind, lebendes Material (Menschen und Thiere) gefechtsunfahig zu
machen.

Die mit einer Aushohlung versehenen Geschosse heissen H o h 1 -
geschosse, zum Unterschiede von den massiven Oder Voll-
geschossen. Die Vollgeschosse eignen sich nur als Pereussions-
geschosse und zur Filllung von Kartatschgeschossen, w&hrend die
Hohlgeschosse in jeder der vier, nach der Wirkung unterschiedenen
Formen ■ vorkommen konnen.

Die Hohlgeschosse, bei welchen in die Aushohlung eine Pulver-
ladung zum Zersprengen des Geschosses (Sprengladung) eingefullt
wird, fuhren im Allgemeinen den Namen Granaten.

Die Percussionsgeschosse treten in der Marine-Artillerie
der Neuzeit ausschliesslich als Panzergeschosse auf, niimlich
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solche Geschosse, welche zum Durchschiessen von Panzerdeckungen
verwendet werden. Hiezu ist ein besonders widersl andsfahiges Material
(Stahl oder Hartguss) erforderlieh; deshalb scheiden sich die Panzer-
geschosse weiter in Stahl- und Hart geschosse. In der Regel sind
die Panzergeschosse als Granaten eingerichtet,, um durch ihr Zer-
springen nebst ihrer Hauptwirkung (Durchschiessen des Panzers) aueh
eine diese verstarkende minenartige Wirkung auszuuben; diese Gra¬
naten werden Panzergranaten, speciell Stahl- oder Hart-
granaten genannt. Die Entzundung der Sprengladung der Panzer¬
granaten geschieht durch die Gewait des Aufschlages auf den Panzer
von selbst.

Die Sprenggeschosse sind selbstverstandlich ausschliesslich
Granaten, welche sich von den Panzergranaten dadurch unter-
scheiden, dass sie gegen Ziele von geringerer Festigkeit, (ungepanzerte
Schiffe oder Schiffstheile) angewendet werden, daher in schwaeheren
Dimensionen und aus gewohnlichem Gusseisen erzeugt sind, dass
ferner die Sprengwirkung, bei den Panzergranaten von sekundarer
Bedeutung, hier die Hauptsache bildet, daher die Sprengladung eine
grossere sein muss. Nachdem bei diesen Granaten die Entzundung
der Sprengladung nicht infolge des Aufschlages von selbst geschieht,
sondern hiezu ein Zunder in Anwendung kommen muss, so fuhren
sie den Namen /undergranaten.

Die Brandgeschosse sind den Zundergranaten iihnlich con-
struirt, nur mit einem Brandsatz anstatt der Sprengladung gefullt.

Bei denKartatschgeschossen werden die kleinen selbstandig
zur Wirkung gelangenden Vollgeschosse (Schrote) ftir den Schuss
in einer Umh til lung vereinigt. Ist diese Umhullung eine schwache
Blechbiichse, welche im Rohre zerrissen wird, so dass die Schrote
schon von der Mundung aus als einzelne (deschosse auftreten, so
heisst das Geschoss eine Biichsenkartatsche oder Kartatsche
schlechtweg. Bildet hingegen die Umhullung eine Granate, deren
Sprengladung in der Niihe des Zielobjeetes, durch einen /under ent-
zilndet, das Geschoss zersprengt., wobei die Schrote und die Spreng-
stticke des Geschosses gegen das Ziel geschleudert werden, so wird
das Geschoss Granatkartatsche oder (nach seinem Erfmder)
Shrapnel genannt. —

Bezuglich der Form nnterscheiden sich (von den ausschliesslich
cylindrisehen BiichsenkartilLschen abgesehen) die Geschosse der glut ten
Geschiitze von jenen, welche bei den gezogenen Geschiitzen ver-
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wendet werden; die ersteren sind kugelformig, die letzteren aber
irn Wesentlichen cylindrisch mit einem abgerundeten Kopfe. Die
cylindrischen Geschosse werden, zum Unterschiede yon den kugel-
formigen oder Rundgeschossen, Langgeschosse genannt. Der
Kopf der Langgeschosse ist in der Regel ein Rotationskorper; je
nach der Natur der Curve, durch deren Rotation die Oberflache des
Kopfes gebildet wird, nennt man den Geschosskopf einen conischen,
kreisformigen, parabolischen etc. Die gebrauchlichste Kopf-
form ist jene, deren Oberflache durch Rotation eines Kreisbogens
gebildet und welche die ogivale genannt wird. —

Damit den Langgeschossen bei ihrer Bewegung irn Rohre durch
die Ziige die Rotation ertheilt werden kann, miissen sie in die
Ziige eingreifen (nach Art einer Schraube in die Muttergewinde);
dies geschieht in der Regel nicht directe durch Schraubenansatze
des Geschossmaterials selbst (was infolge der starken Reibung der
harten Geschossmaterie an den Zugflachen eine Beschadigung der
letzteren verursachen wtirde), sondern es ist das Geschoss mit
Fuhrungsansatzen aus einem weicheren Material versehen. Die
urspriinglichste Form dieser Fiihrungen bilden in das Geschoss ein-
gesetzte Leisten, welche entsprechend dem Drall der Ziige gestellt
sind. Die Leisten konnen durch mehrere in der Drallrichtung hinter
einander eingesetzte Warzen ersetzt werden, wobei die in einem und
demselben Geschossquerschnitte eingesetzten Warzen einen Warzen -
kranz bilden. Bei den Geschossen der Hinterlader brauchen die
Leisten oder Warzen nicht ausgearbeitet zu sein; es genugt, dass das
(teschoss mit einem weichen Materiale umgeben ist, in welches sich
bei der Bewegung des Geschosses im Rohre die Felder der Bohrung
einsclineiden. Hiedurch bildet sich in jenem Theile, welcher einen
Zug zu durchlaufen hat, eine Leiste, wenn das Fuhrungsmaterial das
Geschoss in Form eines Mantels umgibt, und eine Folge von den
Warzen ahnlichen Ansatzen, wenn das Fuhrungsmaterial in Form
von getrennten Ringen um das Geschoss gelegt ist; das erstere ist
die Mantel-, das letztere die Ringfuhrung. —

Um eine Reibung des Geschosskorpers an der Bohrungswand
hint anzuhalten, muss der Durchmesser desselben kleiner sein als der
Kaliber des Rohres (Durchmesser der gezogenen Bohrung zwisehen
den Feldern); die Differenz der beiden Durchmesser (oder richtiger
die Differenz der Querschnittsflachen) wird der Spielraum des
Geschosskorpers genannt. Dies gilt von alien Geschossen ohne
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Riicksicht auf das Fiihrungsmittel. Bei den Geschossen der Vorder-
lader muss ferner, damit sie sich beim Laden leicht durch die
gezogene Bohrung einschieben lassen, der Durchmesser iiber die Warden
(Leisten) ldeiner sein, als der Durchmesser der Bohrung in den Ziigen,
und die Breite jeder Warze (Leiste) kleiner, als die Breile des Zuges;
das erstere ist der Durchmesser-Spielraum, das letztere der
Breiten-Spielraum der Warzen. Damit der Geschosskorper nie-
mals mil den Bohrungswanden in Beriihrung treten konne, was man
dielsolirung des Geschosses nennt, muss derSpielraum desGeschoss-
korpers grosser sein, als der Durchmesser-Spielraum der Warzen.

Bei den bemantelten oder beringten Geschossen muss, damit
sich die Felder in den Mantel (Fuhrungsring) einschneiden konnen,
der aussere Durchmesser des Mantels (Fixhrungsringes) grosser sein,
als der Kaliber der Bohrung; er ist im Allgemeinen gleich dem
Durchmesser der Bohrung in den Ziigen, so dass die durch die
Geschossbewegung im Mantel (Fuhrungsring) hergestelllen Fiihrungs-
ansiitze die Ziige sowol der Breite als der Tiefe nach vollstiindig
ausfiillen. Hiedurch wird der Spielraum zwischen dem Geschosse
und der Bohrung durch das Fiihrungsmaterial vollstiindig aufgehoben,
was bei den bewarzten Geschossen nicht der Fall ist. Die Art der
Geschossfuhrung gibt demnach einen Grund zur Unterseheidung der
Geschiitze in Spielraum- und Nichtspielraum-Geschutze.

Die Geschosse der bsterreichisohen Marinegeschiitze.

Die bei alien Kalibern vorkommende Geschossgattung ist. die
Ziindergranate; ausserdem haben die Panzergeschutze Panzer-
geschosse, und zwar die Vorderlader Hartgussgranaten, die
Hinterlader aber Stahlgranaten,* — alle kleinen Kaliber vom
15%, abwiirts, einschliesslich des gusstahlernen (bronzenen) 15%,
Geschiitzes, Shrapnels, — die 9%, und 7%, Geschiitze sowie die
15%, Geschiitze der Donaumonitors Kartiitschen, — das 9%,
Geschiitz iiberdies Brandgeschosse.

Die Geschossfuhrung kommt in folgendenFormen vor, und zwar:
a) Bingfiihrung oder (nachdem die Fiihrungsringe aus Kupfer

sind) Kupferfiihrung.

* Fur das 24%, Geschiitz II. Kl. werden gegenwiirtig noch Hartgeschosse
verabfolgt; dieselben werden. jedoch seinerzeil durch Stahlgeschosse ersetzt.

6



Die Geschosse der Geschiitze mit, gezogenem Geschossraum haben
zwei breite Kupferringe (Kupferbander) Fig. 87, welche in
schwalbenschwanzartig gestaltete Ringnuthen des Geschosses ein-
gepresst sind. Damit sich das Band in der Ringnuth nicht drehen
konne, ist es an einem Ende mittelst eines in den Geschosskorper
eingelassenen cylindrischen Zapfens a und b festgehalten.

In das nnt.ere Band A, welches einen etwas grosseren Durch-
messer hat, als die Bohrung in den Ziigen, schneiden sich die Felder
ein. Dieses Band ist demnach das eigentliche Fuhrungsband. Das
obere Band B hat einen Durchmesser, welcher jenem der Bohrung
zwischen den Feldern gleichkommt, so dass ein Einschneiden der
Felder in dieses Band nicht stattfindet; es hat daher nicht, die Auf-
gabe, das Geschoss zu fuhren, sondern die Geschossaxe in der Rohr-
axe zu erhalten, das Geschoss zu centriren; es wird aus diesem
GrundeCentrirungsband genannt. Urn das Einschneiden der Felder
in das Fuhrungsband zu erleichtern, ist dasselbe mit mehreren
Rillen e, e versehen.

Die Geschosse der 7 cjm und 9 c/m Gesehiitze (mit Ausnahme der
Kartatschen) haben, und zwar die 9% vier, die 7% drei Ringe aus
Kupferdraht, Fig. 88 und 89, welche ebenfalls in schwalbenschweif-
artige Nuthen eingepresst und wie vorbeschrieben gegen Drehung
gesichert werden. Sie sind sammtlich Fiihrungsringe, d. h. ihr ausserer
Durchmesser ist ungefahr gleich dem Durchmesser der Bohrung in
den Ziigen.

b) Mantelfiihrung, Fig. 90 und 91. Der Mantel ist aus Blei, daher
auch Bleifiihrung zum Unterschiede von der Kupferfiihrung. Zur
Verminderung der Pression beim Einschneiden der Felder sind in
dem BleimanLel mehrere Kreisnuthen a, a . .. bis zum Durchmesser
des Kalibers der Bohrung angebracht, wahrend die iibrig lrleibenden
wulstartigen Theile b den Durchmesser der Bohrung in den
Ziigen haben.

Beziiglich der Anbringung des Bleimantels am Geschoss unter-
scheidet man zwei Arten. Die itltere Art, Fig. 91, besteht darin, dass
das Geschoss am cylindrischen Theile des Eisenkernes, welcher vom
ogivalen Vordertheile und Boden um etwas Geringes iiberragt wird,
mit Blei umgossen wird. Der umgossene Theil des Eisenkernes ist
mit mehreren hervorragenden, an zwei Stellen e durchbrochenen
prismatischen Bingen d, d . . umgeben, welche die Bestimmung haben.
die Lage des Geschossmantels zu sichern.
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Nach der neueren Art, Fig. 90 , wird der Bleimantel an den
glatten cylindrischen Theil des Eisenkernes angelothet.

Die ohne Lothung umgossenen (dicken) Bleimantel haben die
Gesehosse der gusseisernen Geschiitze, die angelotheten (diinnen)
Bleimantel aber alle Bleifilhrungsgeschosse der gusstahlernen Geschutze.

e) Die Warzenfiihrung , Fig. 92. kommt aussehliesslich bei den
Geschossen der Vorderlader vor. Die Warzen A werden als eylin-
drische metallene Zapfen in Locher, welehe sich naeh innen zu
conisch erweitern, eingepresst; nach dem Einpressen werden die
Warzen seitlich auf die gehdrige Breite abgestossen, wodurch sie
eine langliche Form erhalten. Die Warzen sind in zwei Kranzen, am
Beginne des cylindrischen Geschosstheiles und in der Nahe des
Geschossbodens, angeordnet; jeder Kranz enthalt, entsprechend der
Zahl der Ziige, beim 18 c}m drei, beim 23 sechs Warzen. Bei den
23 % Geschossen haben nur die unteren Warzen die der Zugbreite
(mit dem erforderlichen Spielraum) entsprechende Breite, wahrend
die oberen aus Ursache des veriinderlichen Dralles des Rohres schmaler
sind; die Breite dieser Warzen wird erhalten, wenn man an die
untere Warze die Zuglinie nach dem Drall am Ladungsraume a, cl
und die Zuglinie nach dem Drall an der Miindung b, V zieht, — die
Breite der Warze ist durch den Abstand der beiden Zuglinien an der
betreffenden Slelle gegeben.

Die Gesehosse der Vorderlader sind uberdies mit einer kupfernen
Gasdichtungsscheibe 5 versehen, welehe an dem Geschossboden
durch den Kopf der Bodenlochschraube 6 festgehalten wird. Die
Scheibe hat einen aufgebogenen Rand und ist gewolbt; durch den
Druck der Pulvergase beim Schusse wird die Wolbung plattgedriickt,
der Rand ausgedehnt und gegen die Bohrungswande gepresst, wo¬
durch eine theilweise Ausfullung des Spielraumes erreicht wird. —
Die Gesehosse der gusstahlernen Geschutze (mit Ausnahme der 15%)
haben in der Spitze zwei, die Gesehosse der Vorderlader aber drei
seichte Locher m,m fur den Geschossheber. —

Die Einrichtung der einzelnen Gesehossgattungen ist folgende:
a) Bei den Panzergranaten, Fig. 87, 90 und 92, ist der Ge-

schosskopf als derjenige Theil, welcher zuniichst. den Choc beim
Aufschlage des Geschosses auszuhalten hat, fast ganz massiv, d. h.
es reicht die Aushohlung nur wenig in denselben. Die Aushohlung
selbst ist cylindro-ogival mit einer starken Abrundung am Boden.
Wegen der grosseren Festigkeit des Stahls gegenuber dem Hartguss

6*
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ist die Wands) arke der Stahlgranaten kleiner, daher die Aushohlung
grosser als bei den Hartgranaten.

Um die Sprengladung einbringen zu konnen, ist der Geschoss-
boden cylindrisch durchbohrt, welche Oeffnung durch die Boden-
lochschraube b geschlossen wird. Zur Dichtung der Bodenloch¬
schraube wird unter den Kopf derselben auf die Bank der Erwei-
terung des Bodenloches ein Bleiringr eingelegt, welcher durch das
feste Anziehen der Schraube zusammengepresst wird. Die Bodenloch-
schraube ist mil, einer viereckigen Ausnehmung o fur den Schrauben-
schliissel versehen. Bei den 18% und 23 % Geschossen wird die
Bodenlochschraube auch zum Festhalten der Gasdichtungsscheibe
beniitzt, und ist demnach der Schraubenkopf mit einer entsprechenden
Verstarkung n versehen.

Die Aushohlung des Geschosses wird vor dem Einbringen der
Sprengladung mit einein Pechuberzug versehen, was man das Aus-
pichen der Geschosse nennt. Die Sprengladung wird in einem
Siickchen eingebracht; dies hat, nebst der besseren Conservirung
des Pulvers, den Zweck, die Entziindung der Sprengladung derart zu
verzogern, dass das Geschoss erst nach dem Durchschlagen des
Panzers in der Riicklage desselben zerspringt.

/?) Die Ziindergranaten, Fig. 89 und 91, haben eine geringere
Wandstarke, daher eine grossere Aushohlung als die Panzergranaten;
von der Aushohlung ist bis zur Spilze das zur Auf'nahme des Zunders
dienende Mundloch / gefuhr). Auch diese Geschosse werden vor
dem Einbringen der Sprengladung ausgepicht.

Bei den Ziindergranaten der Panzergeschiitze ist die Spreng¬
ladung in einem Siickchen verwahrt und wird durch das Bodenloch
eingebracht. Die Bodenlochschraube ist wie bei den Panzergranaten
der bezuglichen Kaliber geformt und wird ebenfalls mil einem Blei-
ring gedichtet.

Die Ziindergranaten der gusseisernen und der 7 cjm und 9%
Geschiitze haben kein Bodenloch, sondern es wird die Sprengladung
(obne Siickehen) durch das Mundloch in die Aushohlung eingeschuttet.

Die Ziindergranaten der 1%. und Geschiitze sind doppel-
wandige Ringgeschosse, Fig. 89, 1 und 11. Die iiussere Wand,
das eigentliche Geschoss a , bildet, die Hiille fiir mehrere iiberein-
ander geschlichtete, am iiusseren Umfange gezahnte Ringe b,b . . .
Durch die Wirkung der Sprengladung soli der innere Theil des
Geschosses in so viele Stiicke zerlegt werden, als die Ringe Ziihne
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haben, so class das Geschoss eine grossere Anzahl von Sprengstiicken
liefert, als ein einwandiges. Man kann demnach das eigentliche
Geschoss als mit lose zusammenhangenden Stiicken gefulll. betrachten,
welche sich beim Zerspringen ahnlich den Schroten eines Shrapnels
verhalten. Durch diese Einrichtung nahert sich die doppelwandige
Granate den Granatkartatschen, half, also die Mitte zwischen den
Spreng- und den Kartiltschgeschossen. —

Der Zander der Granate ist ein sogenannter Pereussionszunder ,
dessen wesentliehste Beslandlheile eine mit Frictionssatz (Kalium-
chlorat und Schwefelantimon) gefiillte Kapsel (Ziindpille) und ein
mit.einerStahlnadelversehenerBolzen(Nadelbolzen oder Schlager)
bilden; durch das Aufschlagen des Nadelbolzens auf die Ziindpille,
wobei die Nadel in die letztere eindringt, wird der Satz entziindet.
Die Ziindpille ist in eine Schraube (Ziindschraube) eingesetzt,
welche zu oberst in das Geschoss eingeschraubt wird; der Schlager
befindet sich im Mundloeh, unler der Ziindschraube in einer ihn
umschliessenden Hiilse (der Bolzenkapsel). Wird das Geschoss in
seiner Bewegung ausserhalb des Rohres durch das Auftreffen auf
einen Gegenstand, evenluell durch den Aufschlag am Boden, gehemmt,
so stiirzt. der Schlager infolge seines Bestrebens, in der Bewegung
zu beharren, nach vorwarts und fiihrt den die Explosion bewirkenden
Schlag gegen die Ziindpille. Damit bei der Handhabung des Geschosses
wahrend des Ladens der Schlager nicht gegen die Ziindpille fallen
konne, ist eine Versicherung angebracht, welche den Schlager in
einer bestimmten Entfernung von der Ziindpille festha.lt. Nach der
Art dieser Versicherung unterscheidet man drei Gattungen von Per-
cussionsziindern, und zwar:

1.) Ziinder mit Sieherheitsdrdhten, Fig. 93. Zur Aufnahme der
Ziindschraube a ist in das Mundloeh die Mundlochschraube b
eingeschraubt. Die messingene Bolzenkapsel c. welche ebenfalls in
das Mundloeh eingeschraubt wird, ist im oberen breiteren Theile
cylindrisch, im unteren aber schwach conisch; der Boden derselben
ist durchlocht. Dieselbe Form hat auch der messingene, central dureh-
bohrl.e Schlager d, in dessen Kopf die Zundnadel e eingesetzt
ist. Bei seiner Bewegung nach vorwarts wird der Schlager durch
zwei Rippen/ im Obertheile der Bolzenkapsel gefuhrt, fur welche
im Bolzenkopf zwei Rinnen vorhanden sind. Die Versicherung des
Sehliigers besteht aus zwei Kupferdrahten, von welchen der
schwachere g quer durch den Schlager gefuhrt und in denselben ein-
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gelothet ist; dev starkere Draht li ist in Form einer Schlinge um den
Draht g gefiihrt und am Boden dev Bolzenkapsel angelolhet. Beim
Aufsehlagen des Geschosses reisst. infolge der Vorwartsbewegung des
Schlagers der Draht g, wodurch der Sehlager frei wird und nun auf
die Ziindpille aufsehlagen kann. Die Geschwindigkeit, mit welcher
sich der Sehlager nach vorwarts bewegt (daher auch die auf das
Zerreissen des Drahtes g hinwirkende lebendige Kraft dieser Bewegung),
ist von dem Geschwindigkeitsverluste, welchen das Gesehoss beim
Aufschlage erleidet, abhiingig; die Starke des Drahtes g ist derart
regulirt, dass der Geschwindigkeitsverlust beim Aufsehlagen des
Geschosses auf das Wasser nieht, gemigt, um den Draht zu zer¬
reissen, dass aber das Reissen des Drahtes beim Auftreffen des
Geschosses auf die Sehiffswand von der geringsten gebrauchlichen
Starke erfolgt. Durch diese Einrichtung wird erreicht, dass ein Gesehoss,
welches etwas zu kurz geht, nieht beim Aufgollen auf das Wasser,
sondern beim nachherigen Einschlagen in die Sehiffswand explodirt.
Nachdem der Geschwindigkeilsverlusf des Geschosses beim Ansehlagen
auf ein Object von bestimmter Starke mit dem Wachsen des Geschoss-
gewichtes abnimmt, so ist der Draht g bei grosseren Kalibern
sehwacher als bei kleineren. (Die Starke des Drahtes g betragt bei
den 12 (Jm und 15 ejm Geschossen 1 ' 4 bei den 18 % Geschossen
1 • 1 mjmn bei den 21 cjm Geschossen 1'0 mjm und bei den Geschossen
vom 23 c)n aufwiirts 0 4 9 mjm .)

Beim Adjustiren des Geschosses werden nur der Sehlager mit
der Bolzenkapsel und die Mundlochschraube in das Gesehoss ein-
gesetzt.; die Ziindschraube wird getrennt vom Gesehoss aufbewahrt
und erst unmittelbar vor dem Einfuhren des Geschosses in die Boh-
rung eingeschraubt.

Die Spitze des adjustirten Geschosses wird, zum Zweeke der
besseren Conservirung der Ziindertheile wahrend der Aufbewahrung,
mit einer Verpflasterung versehen, welche aus einer doppellen
Lage Papier und einer auf den Geschosskopf aufgeklebten, mit Pcch
iibertunchten Leinwandkappe besteht; die Verptlasterung muss
vor dem Einsehrauben der Ziindschraube abgerissen werden, wozu
an die Leinwandkappe eine Bandschlinge angeniiht ist.

Ziinder mit Sicherheitsdrahten haben die Granaten aller Panzer-
geschiitze und der gusseisernen, auf Seeschiffen installirten Hinter-
lader. Bei den Geschossen der Panzergeschiilze sind die Mundloch-
und die Ziindschraube aus Stahl erzeugt; der Kopf der Ziindschraube
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ist von derselben Breite, wie jener der Mundlochschraube. Diese Ein-
richlung gewahrt die Sicherheit, dass, ira Falle das mit der completen
Ziindvorrichtung versehene Geschoss ausUnvorsichtigkeit, fallen gelassen
wird vind dabei mit der Spitze auf einen Theil der eisernen Laf-
fetirung auffallt, die Zundschraube nicht so weit eingetrieben werden
kann, dass die Ziindpille bis zur Nadel gelangt. Nachdem die Spreng-
ladung dieser Geschosse in einem Sackchen verwahrt ist,, welches
durchzuschlagen der Feuerstrahl der Ziindpille zu schwach ist., so
ist. am unteren Ende der Bolzenkapsel eine Htilse bef'estigt, welche
mit einer Schlagladung ft gefiillt, ist; diese wird durch die Ziindpille
entziindet und theilt das Feuer der Sprengladung mit,.

Bei den Granaten der gusseisernen 12% und 15 % Geschiitze
ist, die Mundlochschraube aus Messing, mit kleinerem Kopf (die Form
wie in Fig. 94); die Schlagladung am Ende der Bolzenkapsel fehlt.

2.) Zunder mit Vorstecker, Fig. 94 , fiir die Granaten der guss¬
eisernen 15 cj,n Geschiitze auf Donaumonitors. Mundloch und Zund¬
schraube sind von derselben Einrichtung, wie bei den Geschossen
der gusseisernen Geschiitze auf Seeschiffen; auch weicht der Schlager
der Form nach von dem vorbeschriebenen nicht. ab; die Bolzen¬
kapsel c umschliesst nur den unteren Theil des Schlagers und liegt.
mit ihrem oberen, nach auswiirts gebogenen Rande auf der Bank
des Mundloches ohne weit ere Befestigung auf. Zur Versicherung
gegen vorzeilige Explosion wird von aussen ein stahlerner Stift (Vor-
stecker) m zwischen den Schlager und die Mundlochschraube ein-
geschoben. Der Vorstecker ist von solcher Lange, dass er wahrend
der Bewegung des Geschosses im Rohre nicht herausfallen kann;
ausserhalb des Rohres wird der Vorstecker infolge der Rotation des
(leschosses herausgeschleudert.

Zundschraube und Vorstecker werden getrennt vom Geschosse
aufbewahrt und unmittelbar vor dem Laden in dasselbe eingesetzt;
das adjustirte Geschoss wird mit einer Verpflasterung versehen.

3.) Zunder mit Sieherheitshiilse , Fig. 95, I, II, III und IV, bei den
(iranalen der 9 °{n und 7 c/m Geschiitze. Der Schlager besteht aus zwei
Theilen; der untere Theil d enthalt die Ziindnadel e und tragi, die
Versicherungshiilse /, von welcher mehrere Lappen m, m ... .
aufgebogen sind und den Obertheil g des Schlagers stiitzen, der mit
seinem oberen Ende an der Mundlochschraube b und der Ziind-
schrauhe a anliegt, wodurch die Nadel von der Ziindpille entfernt
gehalten wird.



Wenn sich das Geschoss im Rohre in Bewegung setzt, so gleitet
der Obertheil g des Schliigers infolge seines Beharrungsvermogens
naeh abwarts und sehiebt sich, die happen der Hiilse / nieder-
driickend, iiber den Untertheil d: beim Auftreffen des Geschosses aid'
das Zielobject stiirzen beide Schliigertheile naeh vorwarts gegen die
Ziindpille. Die Schliigertheile sind in die Hiilse (Kolzenkapsel) e
eingesetzt, welehe auf der Bank des Mundloches aufsitzt und sich
gegen die Mundlochschraube b stiitzt,.

Beim Adjustiren des Geschosses werden alle Zundertheile in
dasselbe eingesetzt; die Geschosspitze wird nichl verpflastert.

y) Das Brandgeschoss, Fig. 96, kommt, ausschliesslich bei den
9 %, Geschiitzen vor. Dieses Geschoss ist. ein einwandiges Hohl-
geschoss, mit einem Brandsatz gefiillt, welcher durch denselben Per-
cussionsziinder, der bei den Granaten dieses Kalibers im Gebrauche
steht., entziindet. wird; behufs leichterer Entzundung des Brandsatzes
A ist zwischen demselben und dem Ziinder eine Anfeuerung aus
Mehlpulver a und Stoppinen b (in Weingeist getauchte und durch
Mehlpulver gezogenc Baumwollfaden) eingefullt. Der Brandsatz fangt
daher erst beim Auftreffen des Geschosses auf ein Zielobject zu
brennen an.

Von der mit Brandsatz gefullten Aushohlung sind drei in der
Geschosspitze endende Locher B gefuhrt, welehe ebenfalls mit Brand¬
satz und Stoppinen gefiillt. und durch mit Wachs tiberzogene Papier-
scheiben e verschlossen werden; durch diese Locher spriiht der bren-
nende Satz naeh auswarts.

<3j Die Aushohlung der Shrapnels, Fig. 88 und 97, 1 und II, ist,
durch eine in das Geschoss eingesetzte, central durchlochte schmiede-
eiserrie Scheibe a in zwei Kammern getheilt, von welchen die
obere A zur Aufnahme der Schrote, die untere B zur Auf'nahme der
Sprengladung dient.* Die Wandstarke des Geschosses ist im Schrot-
raume geringer als im Sprengladungsraume, so dass die Sprengladung
die Schrote naeh vorwarts zu ausstosst, welehe durch das Aufreissen
des Geschosskopfes einen Ausweg finden; diese Wirkungsweise der
Sprengladung zu begiinstigen, ist eben die schmiedeeiserne Scheibe
bestimmt, indem sie als Stosspiegel fungirt, eine mehr concentrirte

* Naeh dieser Construction fiihren diese Shrapnels den Namen »Kammer-
shrapnels«, zum Unterschiede von den »Rohrenshrapnels«, bei welchen sicli die
Sprengladung in einer central in die Aushohlung eingeselzten Rohre befmdet,
wahrend die Schrote den ganzen iibrigen Hohlraum iim die Rohre einnehmen.
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Vorwartsbewegung der Schrote bewirkt und so eine iibermassige
Streuung derselben hintanhalt,. Die Stosscheibe ist auf die Bank,
welche sich zwischen den beiden Kammern bildet, aufgelegt.

Die Wand der Schrotkammer ist bei den 12 cJm und 15 cJ>n Shrap¬
nels glatt, bei den 7 efm und 9 % Shrapnels aber mil, mehreren drei-
seitig gestalteten Litngenrippen b, b... versehen, welche dem
Geschosse eine grossere Festigkeit gegen den Stoss der Pulvergase
iin Rohre verleihen.

Von der Schrotkammer ist das zur Aufnahme des Ziinders
bestimmte Mundloch e central und ein zum Einbringen der Schrote
dienendes Loch (Fulloch) d seitlich nach aussen gefuhrt; nach dem
Einbringen der Schrotfullung wird das Fulloch mittelst einer Schraube
geschlossen.

Die Schrote sind Bleikugeln; zur festeren Lagerung der Schrote
in den Schrotkammern werden die Zwischenraume zwischen den-
selben mit Schwefel ausgegossen.

Damil, der Feuerstrahl des Ziinders zur Sprengladung gelangen
konne, ist in den Schrotraum central eine Communications-
rohre/ eingesetzt, welche vom ZLinder bis in die Durchlochung der
Stosscheibe reicht.

Bei den Shrapnels der 15 % Panzergeschutze wird die Spreng-
ladungskammer ausgepicht, und ist dieselbe zu diesem Zwecke mit
einem Bodenloch versehen, welches mittelst einer Bodenloch-
schraube geschlossen wird.

Der bei den Shrapnels zur Verwendung kommende Ringziinder
besteht, im Wesentlichen aus dem in das Geschoss eingeschraubten
Ziinderkorper A, Fig. 98 und 99, und aus der auf demselben um
einen cylindrischen Zapfen drehbaren SatzscheibeH In die Satz-
scheibe ist der Brandsatz e ringformig eingepresst und an einer Stelle
durch die sogenannte Bril eke d unterbrochen; an einem Ende hat
der Satzkanal eine Erweiterung, das Gehause e, welches die zum
Entziinden des Satzes dienenden Stoppinen enthalt. Der bei e ent-
ziindete Salz brennt schichtenweise ab; ist der Satz bis zu jener
Stelle durchgebrannt, an welcher der im Ziinderkorper ausgebohrte,
mit Stoppinen gefullte Ziindkanal b miindet,, so wird das Feuer
vermittelst dieser Stoppinen der Schlagladung a mitgetheilt,, deren
Feuerstrahl durch die Communicationsrohre schliigt und die Sjireng-
ladung entztindet. Der Brandsatz wird schon im Rohre entziindet,
die Mittheilung des Feuers an die Sprengladung erfolgt aber wahrend
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des Geschossfluges in einer bestimmten Entfernung vor dem Ziele;
naehdem die zwischen den beiden Momenten verfliessende Zeif. mit
der Distanz des Zielobjectes wachst, so muss die Anfeuerungsstelle e
des Brandsatzes um so weiter von der Miindung des Kanales b
geruckl werden, je grosser die Distanz des Zielobjectes ist. Das der
Distanz entsprechende Einstellen der Satzscheibe am Zunderkorper
nennt man das »Tempiren des Ziinders«. Als Hilfsmittel fur die
Tempirung ist auf einem der beiden Theile (Satzscheibe Oder Ziinder-
korper) eine Distanzscala, auf dem anderen aber ein Weiserstrich
eingeschnitten; die Distanzstriche sind mit Ziffern beschrieben, welche
die Distanz in Hunderten von Metern bezeichnen. Beim Tempiren
wird die Satzscheibe so weit gedreht, dass der Weiserstrich mit dem
betreffenden Distanzstrich correspondirl.

Die Shrapnels werden schon bei ihrer Ausfertigung im Labo-
ratorium vortempirt, und zwar die 9 cjm und 15% auf eine Distanz
von 400 7, die 7 % auf 500 ™f . Naehdem diese Distanz nicht bedeu-
tend ist, so nahert, sich die Wirkungsweise des vortempirten Shrapnels
jener der Buchsenkartatschen; der Schuss mit dem vortempirten
Shrapnel kann daher im Nothfalle den Kartatschschuss ersetzen.
Wird die Satzscheibe mit der Briicke d uber den Kanal b gestellt,
so brennt der ganze Satz ah, ohne dass die Entziindung der Spreng-
ladung erfolgt; das Shrapnel wirkt als Vollgeschoss und kann dem-
nach im Bedarfsfalle als Percussionsgeschoss gegen Ziele von geringerer
Widerstandsfahigkeit verwendel werden.

Es ist eine wesentliche Bedingung der richtigen Functionirung
des Ziinders, dass sich das Feuer von der Anfeuerungsstelle e aus
nicht an der unteren Flache des Satzringes fortpflanzen konne, wo-
durch eben das schichtenweise Abbrennen des Satzes und die Regu-
lirung der Brenndauer durch die eingestellte Satzlitnge moglieh wird.
Der Satz muss also nach unt.en zu dicht abgeschlossen sein, was
durch das Anpressen der Satzscheibe an die mit einer Filzscheibe m
belegte Flache des Zunderkbrpers erreicht wird; die Filzscheibe ist
an der Stelle, wo der Kanal b mundet, durehlocht,. Das Anpressen
der Satzscheibe geschieht mittelst einer Mutter, welche ober der-
selben auf den Zapfen des Ziinderkorpers aufgeschraubt ist; die
Pressung der Mutter muss aber noch die Drehung der Satzscheibe
mittetst eines Schliissels beim Tempiren zulassen.

Die Entziindung des Brandsatzes geschieht durch einen Per-
cussionsapparat, welcher sich von dem Percussionsziinder fur
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Granaten dadurch unterscheidet, dass der die Ziindpille enthaltende
Schlager sich oberhalb der fix eingesetzten Nadel befmdet, Wenn
sich das Geschoss im Rolire in Bewegung setzt, so gleitet. der Schlager
infolge seines Beharrungsvermogens naeh riickwarts und schlagt
gegen die Nadel auf; der Feuerstrahl gelangt dnrch Leitungskanale
zur Anfeuerung des Brandsatzes. Auch hier wird der Schlager wiih-
rend der Handhabung des Geschosses durch eigene Versicherungen
entfernt von der Nadel gehalten, damit jede Gefahr einer vorzeiligen
Explosion des Geschosses vermieden werde.

Entsprechend der Entziindung des Brandsatzes durch Percussion
nennl. man diese Ziinder auch Percussions-Ringziinder, zum
Unterschiede von Ringziindern schleehlweg, bei welchen die Entziin-
dung des Brandsatzes durch die Pulvergase der Geschiitzladung
geschieht; diese letzteren Ziinder sind jedoch nur bei Spielraum-
geschossen anwendbar, wo die Pulvergase durch den Spielraum bis
zur Geschosspitze gelangen kbnnen.

Nach der Detaileinrichtung der Ziindertheile, insbesondere des
Percussionsapparates, unterscheidet man zwei Gattungen von Per-
cussions-Ringziindern, und zwar:

1.) Ziinder fur 12 %v und 15 c(n Shrapnels , Fig. 98. Der Per-
cussionsapparat bildef einen selbstiindigen Bestandfheil des ZLin-
ders. Schlager und Nadel sind in eine cylindrische Hiilse D eingesetzt,
welche in den oberen Theil des Ziinderkorpers eingeschraubt wird.
Der die Nadel / enthaltende, central durchbohrte kurze Cylinder g
ist. in den unteren Theil der Hiilse eingeschraubt; der cylindrische
Schliiger h hangt an zwei in die Hiilse eingesetzten Stahlstiften i, i,
welche die Versichernng bilden und bei der Riickwartsbewegung
des Schliigers im Beginne der Geschossbewegung im Bohre abge-
brochen werden. Um die Slahlstifte zu schonen, ist als zweite
Versicherung der Draht (Vorstecker) h unter dem Schlager
durch die Hiilse gezogen; dieser hat einerseits eine Schlinge, und
es wird das andere Ende, um das Herausfallen des Vorsteckers
zu verhindern, nach dem Durchstecken umgebogen. Vor dem Ein-
fiihren des Geschosses in die Bohrung wird der Vorstecker aus der
Hiilse gezogen.

Der Feuerstrahl der Ziindpille entziindet die in einen centralen
Kanal l des Ziindkorpers eingesetzten Stoppinen; zur weiteren Leitung
des Feuers sind vom Kanal l drei radiale Anfeuerungskanale p
gefiihrt, welche in den ,;m Ziinderkorper ausgenommenen Bingkanal



(Feuerleitungskanal) n miinden, mit dem die Anfeuerung des
Brandsatzes communieirt.

Behufs Drehung der Satzseheibe ist diese am ausseren Umf'ange
mit einer Warze versehen. Die zum Niederpressen der Satzseheibe
dienende Mutter C ist sechsseitig und wird nach dem Aufschrauben
auf den Zapfen des Ziinderkorpers, um die Lockerung derselben zu
verhindern, mittelst eines in die Schrauben- und Muttergewinde ein-
greifenden Keilstiftes r versichert.

Die Distanzscala befindet sich bei den Ztindern der Shrapnels
des gusstahlernen (bronzenen) Geschiitzes auf dem Ziinderkorper;
der Nullpunkt derselben correspondirt mit einem Band der Mundung
des Ziindkanales b. Der Weiserstrich ist auf der Satzseheibe corre-
spondirend mit dem Anfang s des Brandsatzes am Bande des Gehauses
eingeschnitten.

Bei den Ziindern der Shrapnels der gusseisernen Geschlilze ist
nmgekehrt die Distanzscala an der Satzseheibe (der Nullpunkt corre-
spondirend mit dem Anfange des Satzes), der Weiserstrich aber am
Ziinderkorper (correspondirend mit der Mundung des Kanales b) ein¬
geschnitten.

Die Pereussionsapparate werden getrennt von den Geschossen
auf'bewahrt und unmittelbar vor dem Laden des Geschosses ein-
geschraubt, nachdem die Verpflasterung der Geschosspitze abge-
rissen wurde.

2.) Ziinder fur 9% und 7 cfm Shrapnels, Fig. 99. Die Mutter
C zum Niederpressen der Satzseheibe hat die Form einer Kappe,
in welcher sich der zum Theile auch in die centrale Ausbohrung
des Zapfens des Ziinderkorpers hineinreichende Schlager h befindet;
die Ziindnadel / ist am unteren Ende der Ausbohrung im Ziinder¬
korper fix eingeschraubt, um die Nadel herum ist eine Mehlpulver-
schichte eingepresst,. Die Versicherung des Schliigers bildet eine in
die Ausbohrung des Ziinderkorpers eingeschobene Hiilse mit zwei
anfgebogenen happen i, i, welche denSchlilger unterstutzen und durch
den Schlager bei seiner Btickwartsbewegung zuriickgebogen werden.
Als zweite Versicherung ist in die Kappe durch den Schlager der Vor-
stecker k gesteckt. welcher jedoch vor dem Einfiihren des Geschosses
in das Bohr herausgezogen wird. Zum Festhalten des Vorsteckers k
ist durch das augfdrmige Ende desselben der mit einer Bandschlinge
versehene Drahtring u gezogen und um die Kappe gelegt; vor dem
Einfiihren des Geschosses wird der Drahtring bei der Schlinge erfasst,
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liber die Kappe gestreift und dient, als Handhabe fiir das Heraus-
ziehen des Vorsteckers k.

Zur Leitung des Feuers von der Ziindpille zur Anfeuerung
dienen auch hier drei radiale Anfeuerungskanale p und der
Feuerleitungskanal n.

Behufs Drehung der Satzscheibe ist dieselbe mit einer Deck-
pi at.te v versehen, welche durch zwei aufstehende Warzen «/, w
an der Satzscheibe festgehalten wird; diagonal zu den Warzen hat
die Deckplatte zwei Ausschnitte z, z fur den Tempirschllissel. Die
Mutter C wird durch eine Stellschraube o gegen jede Lockerung
versichert.

Die Distanzscala befindet sich an der Satzscheibe, der Weiser-
strich am Ziinderkorper.

Das mit alien Ztindertheilen versehene adjustirte Geschoss wird
mil einer Verpflasterung versehen. welche mittelst eines Bindfadens
am Zander festgebunden ist und vor dem Laden abgerissen wird.

s) Bei den Biichsenkartatschen , Fig. 100 , ist in die blecherne
Biichse a eine starke Scheibe b als Boden und Stosspiegel ein-
gesetzt. Derselbe wird durch eine Sieke e (ringformige Einbiegung)
und durch niedergebogene Zacken der Biichse in seiner Lage fixirt.
Bei den 7 c/m und 9 %, Kartatschen ist der Stosspiegel oben mulden-
lormig ausgenommen; vor dem Einfullen der Schrote wird iiberdies
noch eine schwiichere Scheibe als Zwischenboden d in die Biichse
eingebracht. Die Schrote sind bei den 15%( Kartatschen aus Zink,
bei den 7% und 9 cfm Kartatschen aus Blei-Antimon erzeugt; die
Zwischenraume der Schrote werden mit Schwefel ausgegossen. Die
Biichse wirch oben durch den Deckelspiegel e geschlossen, welcher
ebenfalls durch Niederhiegen von Zacken der Hiilse hefestigt wird.
Die Biichse hat etwas oberhalb der Langenmitte eine Wulst /, welche
das Einfuhren des Geschosses in den gezogenen Theil der Bohrung
begrenzt. Am Stosspiegel ist ein umlegbarer Bing g als Handhabe
angebracht.



DiewichtigstenDateniiberdieGeschossezeigtdienachfolgendeTabelle:
94 95

1OhneGasdichtungsscheibe.2MitGasdichtungsscheibe.3GrossterDurchmesseramGeschossboden.4MitBeriick-
sichtigungderNutlienzumFesthaltendesBleiniantels.JBrandsatz.

*B.bedeutet»Bleikugeln«.B.A.»Blei-Antimon-Kugeln«,Z.»Zinkkugeln«.



Fur die Dotirung der auf den ausgeriisteten Schiffen iin
Gebrauche stehenden Geschiitze mit Geschossen gelten folgende Grund-
satze: Mif. Ausnahme der 7 % Geschutze erhalt. jedes auf einein See-
schiffe installirte Geschiitz 60 Geschosse, und zwar:
jedes schwere Geschiitz vom 18% Kaliber aufwarts 50 Panzer-

geschosse und 10 Ziindergranaten;
das gusstahlerne (bronzene) 15% Geschiitz 10 Panzergeschosse,

45 Ziindergranaten und 5 Shrapnels;
die gusseisernen Geschutze 55 Ziindergranaten. 5 Shrapnels;
das 9 ‘jin Geschiitz, wenn es die Hauptbestiickung eines kleinen Schif-

fes bildet, 30 Ziindergranaten, 10 Hrandgeschos.se, 15 Shrapnels,
5 Kartatschen, — als Beigeschiitz auf grossen Schiffen 10 Ziin¬
dergranaten, 5 Brandgeschosse, 30 Shrapnels, 5 Kartatschen;

das 1 cjm Geschiitz erhalt 112 Geschosse, namlich 70 Ziindergra-
naten, 30 Shrapnels und 12 Kartatschen.

Die Geschiitze der Donaumonitors erhalten 80 Geschosse, und zwar
30 Ziindergranaten, 35 Shrapnels und 15 Kartatschen. '
Ausser diesen Kriegsgeschossen erhalt jedes Geschiitz eine be-

stimmte Anzahl von Geschossen fur das Scheibenschiessen (Uebungs-
geschosse).

Die Scheibensehiessiibungen werden bei alien Geschiitzen mit
Granaten, ausserdem bei jenen Geschiitzen, welche Shrapnels und
Kartatschen haben, auch mit diesen Geschossgattungen durchgefiihrt.
Das normale Uebungsgeschoss fur den Granatsehuss ist die Uebungs-
Ziindergranate *, welche mil. Erbsen anstatt. der Sprengladung
gefullt, mit der Mundlochschraube und der Uebungsziindschraube
(ohne Ziindpille) versehen ist; kommen nach Massgabe des Vorrathes
andere Geschossgattungen (ausser Gebrauch gesetzte Geschosse, bei
der Erzeugung als zu Kriegszwecken nicht brauchbar entfallende
Panzergeschosse etc.) zur Verwendung, so fiihren sie die Bezeichnung
»unegale Uebungsgeschosse«. Zum Scheibenschiessen mit Shrap¬
nels und Kartatschen werden kriegsmassig adjustirte Geschosse ver-
wendet.

Heim Exercieren haben, insoweit es sich um das Laden der
Granaten handelt, die Uebungsgeschosse verwendet zu werden; zum
Einiiben der Behandlung der Shrapnels beim Laden werden eigene

* Die Uebungs-Zundergranaten der 9 und 7 Geschutze sind einwandig.
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Exerzier shrapnels verabfolgt, deren Sprengladungskammer mil.
Erbsen gefulll ist. und die mit einem blinden Ziinder (ohne Brand-
satz, Schlagladung und Ziindpille) versehen sind.

B. Pulverladungen.
Das Schiesspulver ist ein Gemenge vonSalpeter, Schwefel und

Holzkohle, welches sich bei einer Temperatursteigerung auf ungefahr
800° C. zersetzt, wobei sich ein Gas (grosstentheils aus Kohlenoxyd,
Kohlendioxyd und Stiekstoff bestehend) von hoher Temperatur und
Spannung nebst einem Riickstand von festen Bestandtheilen, dem
Pulverruckstand, dessen Hauptbestandtheil Kaliumfussid ist, bildet.

Das Verhaltniss, in welchem die drei Bestandtheile des Pulvers
gemengt werden, heisst Dosirung. DieDosirung des (in der ararischen
Pulverfabrik bei Stein in Krain erzeugten) osterreichischen Normalpul-
vers ist in Gewichtstheilen: 74 °/ 0 Salpeter, 10 °/0 Schwefel, 16 °/0 Kohle.

Das Pulver kommt in Kornerform zur Verwendung.* Die
Dichte, die Form und die Grosse der Pulverkorner unterliegt mannig-
fachen Verschiedenheiten. Bei den in der Marine eingefuhrten Pulver-
sorten variirt die Dichte des Pulvers von 1-4 bis l - 83.** — Die
Korner der meisten Pulversorten haben eine unregelmassige Form,
nur die Korner des sogenannten prismatischen Pulvers bilden
regelmassige sechsseitige Prismen. Die Grosse der Pulverkorner
ist sehr verschieden und bildet den hauptsaehlichsten Grand zur
Unterscheidung der Pulversorten; im Allgemeinen steigl. die Grosse
des Pulverkornes mit dem Kaliber der Feuerwalfe, fur we'lche das
Pulver in Gebrauch tritt. Bei den Pulversorten von unregelmassigem
Korn sind nicht alle Korner von gleicher Grosse, jedoch darf diese
gewisse Grenzen, sowol nach oben als nach unten zu, nicht iiber-
schreiten; urn dies zu erreichen, wird das Pulver mittelst zweiSieben
von verschiedener Maschenweite sortirt, wobei das brauchbare Korn
durch das Sieb mit der grosseren Maschenweite hindurchfallen und
auf dem Sieb mit der kleineren Maschenweite liegen bleiben muss.

* Eine Ausnahme bildet jenes Pulver, welches zu Anfeuerungen, zu Brand-
satzen, zur Herstellung von Stoppinen etc. verwendet wird; dieses wird nicht
gekornt, sondern als Pulverstaub (Mehlpulver) verarbeitet.

** Mit dieser Korndichte ist nicht zu verwechseln das specifische
Gewicht einer Quantilat gekornten Pulvers, welches wegen der Zwischenraume
zwischen den Kornern bedeuten'd geringer ist und cubischeDicht e genannt wird.

7
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Die in der Marine im Gebrauche stehenden Pulversorten sind:
1.) Das Scheibenpulver, vom feinsten Korn, — es wird nur

zu Sehlagladungen verwendet;
2.) das Gewehrpulver fur Patronen der HandfeuerwafTen

sowie fur Sprengladungen der Panzergranaten und der Shrapnels
(Maschenweite der Sortirsiebe: O'7 mjm und 0'4 ,%l );

3.) das ordiniire Geschutzpulver fiir das Sehiessen aller
Geschosse aus den gusseisernen und 7 c/m. Geschtitzen und der Ziinder-
granaten aus den Vorderladern, — ferner lur Blindschiisse aus
alien Marinegeschiitzen und fiir Sprengladungen der Ziindergranaten
(Maschenweite der Sortirsiebe: 1'2 'irfm und 0 ■7 ,%l );

4.) das 7 ’,njm Geschutzpul ver fiir das Sehiessen der Geschosse
aus den 9 c/m Geschtitzen (7 mj,'m Wiirfel sortirt durch Siebe von 11 1%%
und 8 Maschenweite);

5.) das Kieselpulver (Pebble powder) fiir das Sehiessen der
Hartgussgranaten aus den Vorderladern (die urspriinglich wiirfelfbrmig
hergestellten Korne erhalten durch das Gliitten, wobei sich die Ecken
und Kanten abstossen, eine unregelmassige Form und werden durch
Siebe von 16 mfm und 12'7*)W Maschenweite sortirt);

6.) das 21 mfm Geschiitzpulver fiir das Sehiessen der Geschosse
aus den bronzenen 15 c/,» Geschtitzen (21 mfm Wiirfel sortirt durch
Siebe von 31 '"tfm und 28 vfm Maschenweite);

7.) das prismatische Pulver fiir dasSchiessen derGeschosse
aus den gusstithlernen Gesehiitzen; die Korner dieses Pulvers, Fig. 101 ,
sind sechskantige Prismen von 24Hbhe und 34 'injm grosstem
Durclimesser, mil sieben durchgehenden Liingenkanalen versehen.

Die fiir einen Schuss bemessene Quantitat Pulver fiihrt den
"Namen Pulverladung. Mil. Ausnahme der bronzenen 15 %, und der
gusseisernen Gesehiitze, bei welchen zum Sehiessen aller Geschosse
desselben Kalibers nur eine Pulverladung sistemisirt ist, haben alle
anderen Gesehiitze zum Scharfschiessen (mit Geschossen) zwei
verschiedene Pulverladungen, und zwar die Panzergeschutze eine
Ladung fiir die Panzergeschosse, eine zweile Ladung fiir die Ziinder¬
granaten, die normalen Uebungsgeschosse * und (beim gusstithlernen
15 cfm Geschiitz) die Shrapnels, die 9 % und 7 % Gesehiitze aber
eine grossere Ladung (Schussladung) fiir das Sehiessen aller

* Die Ladung fiir die unegalen Uebungsgeschosse wird von Fall zu Fall
eigens festgesetzt.
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Geschossgattungen und eine kleinere (Wurfladung) fur das Werfen
(Schiessen unter hohem Bogen) der Granaten und Brandgeschosse.
Ueberdies besteht bei alien Geschiitzen eine Ladung fur das Blind-
schiessen (ohne Geschoss), welche im Allgemeinen abweichend ist.
von den Ladungen fiir das Scharfsehiessen.

Die Pulverladungen der Geschutze werden in einen Sack aus
Rohseide eingefullt und fiihren dann den Namen Patronen Oder
Kardusen. Nach dem Einfullen des Pulvers wird der Kardussack
oben zugebunden, der vorstehende Theil des Sackes (Patronen-
bund) auf eine bestimmte Hohe abgeschnitten und auf der Karduse
rosettenformig ausgebreitet.

Die Patronen aus den Pulversorten mit unregelmassigem Korn
sind in der Regel cylindriseh, nur jene der gusseisernen Geschutze
conisch. Die prismatischen Pulverkorner werden in den Kardussack
regelmassig und derart eingeschlichtet, dass sich die Kaniile der-
selben nach der ganzen Hohe der Karduse ununterbrochen fort-
setzen; die Karduse erhalt eine prismatische Form und wird, damit
sich die Prismen nicht verschieben konnen, durch nach der Lange
und nach dein Umfange gefiihrte Bander verschniirt.

Damit im Rohre das in dem Kardussacke verwahrte Pulver
entziindet werden konne, wird beim Pulver von unregelmassigem
Korn die Karduse mit einer Nadel (Raum- oder Bohrnadel) auf-
gestochen. Nachdem bei den Kardusen aus prismatischem Pulver das
Aufstechen undurchfuhrbar ist, so wird schon bei Anfertigung des
Kardussackes im Boden desselben ein dreieckiger Aussehnitt her-
gestellt, welcher durch netzformig gefuhrte Zwirnfaden iibernaht und
durch einen leicht, angehefteten Lap pen geschlossen wird; vor dem
Einfiihren der Karduse in die Bohrung wird der Lappen abgerissen
und der Aussehnitt blosgelegt. Damit die Karduse stets derart in die
Bohrung eingefuhrt werde, dass der Bodenausschnitt in die Hohe des
Zundloehes gelangt, ist an derjenigen Flache desKardusenprisma, welche
beim richtigen Einfiihren nach oben zu liegen kommt, ein auf die
Spitze des Bodenausschnittes weisender schwarzer Strieh gezogen.

Zum Gebrauche beim Exercieren werden den Schiffen Exer-
cierkardusen erfolgt, welche der Form, den Dimensionen und dem
Gewichte nach den wirklichen Kardusen gleich, jedoch mit Sagespanen
anstatt mit Pulver gefiillt sind; bei den prismatischen Kardusen wird
vorerst in den Kardussack ein in Form der Karduse aus Holz her-
gestelltes hohles Prisma dingesetzt und dieses mit Sand angefiillt.

7»
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Die we.sentlichsten Daten der Karduse zeigt die nachstehende
Tabelle:

* Bei den 9 % Wurf- und Blindkardusen kommt auf das Pulver ein cylindrischer Pfropf
aus Flussdeckel von 90 Durchmesser und 50m{nv Hohe.

C. Entziindimgsmittel der Pulverladung.
Zur Entziindung der Pulverladungen dienen Frictionsbrandel,

bei welchen der in ein Rohrchen c, Fig. 102, I und II, eingefullte
Frictionssatz durch Reibung entzundet wird; durch das Frictions-
rdhrchen ist der Reibedrah! d gefiihrt, dessen unteres Ende siige-
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formig gezahnt, ist und beim Durchziehen durch den Satz die Rei-
bung erzeugt. Das Frictionsrohrchen ist in die Brandelhiilse a
eingesetzt und durch einen iiber demselben eingepressten Pfropf e,
durch welchen der Reibedraht nach aussen gefiihrt ist, gegen das
Herausreissen versichert; der Pfropfwird durch Verengung der Brandel¬
hiilse festgehalten. Zur Verstarkung des Feuerstrahles ist in die
Brandelhiilse und unter dem Satz in das Rohrchen e eine Sehlag-
ladung / eingefiillt. Der Reibedraht ist am oberen Elide mit einer
Schlinge zum Einhaken der Abzugleine versehen.

Die Brandelhiilse, das Frictionsrohrchen und der Pfropf sind
aus Papier erzeugt; der Reibedraht ist aus Messing.

Es bestehen zwei Gattungen von Brandeln: fur Centralziindung
und fur Oberziindung. Die Brandel fur Centralziindung sind mit einer
excentrisch iiber die Hiilse aufgeschobenen Scheibe b aus starkem
Pappendeckel versehen, welche nach dem Einfuhren des Brandels in
das Zundloch mit ihrem weiteren Theile innerhalb des happens des
Brandellagers eingedrehl. wird, um, an diesen sich lehnend, die
Stiitze fur das Abziehen des Brandels zu bilden.

Die Brandel fiir Oberziindung haben keine Scheibe; die Ver-
engung ist durch einen mehrmals umwickelten Bindfaden zusammen-
geschniirt. Der Fadenbund bildet eine iiber den Hulsendurchmesser
vorragende Wulst g, welche das zu tiefe Einfallen des Brandels in
das Ziindloch verhindert.*

D. Signalmunition,

Fiir Nachtsignale werden Blickfeuer und Signalraketen verwendet.
Das Blickfeuer, Fig. 103 , ist eine starke Papierhiilse, im

oberen Theile mit einem (aus Salpeter, Schwefel und Antimon
bestehenden) Brandsatze a gefiillt, welcher, entziindet, mit inten-
sivem weissen Lichte abbrennt. Zur Entziindung des Brandsatzes ist
oberhalb desselben in die mittelst eines Kupferringes verstarkte Hiilse
ein Kupferrohrchen b diametral eingesetzt; das Rohrchen ist in

* Bei den alteren Brandeln sind Hiilse, Frictionsrohrchen und Reibedraht
aus Kupfer erzeugt; diese Brandel nennt man daher Kupferbrandel zum Unter-
schiede von den neuen oder Papierbrandeln. Bei den Kupferbrandeln werden
durch Spalten des obersten Theiles der Hiilse und Aufbiegen der Spalttheile vier
Happen hergestellt, welche das Einfuhren des Brandels in das Zundloch begrenzen.
Damit die beim Schusse aus ..dem Zundloch herausgeschleuderte Brandelhiilse
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der Langenmitte mil. einem Ausschnitt versehen und endet, ausser-
halb der Hiilse in einen Piston, auf welchen ein Jagdkapsel auf-
geselzt, wird. Behufs Mittheilung des Feuers des mittelst eines Sehlages
zur Explosion gebrachten Kapsels an den Brandsatz ist in das
Pistonrohrchen eine Stoppine eingefiihrt und das Rohrehen ausser-
dem mit einer Anfeuerung aus Mehlpulver umgeben. Der Satz ist
nach unten zu mit einer Thonscheibe c abgeschlossen; oben ist
das Blickfeuer mit einem Plattchen d aus leicht schmelzbarem
Metall gedeckt, welches durch dasFeuer desBrandsatzesabgeschmolzen
wird. Beim Gebrauehe wird das Blickfeuer mit dem unleren Theile
der Hiilse e auf eine als Handhabe dienende holzerne Stange auf-
gesteckt und durch einen quer durchgesteckten Holzstift festgehalten.

Es bestehen zwei Grossengattungen von Blickfeuern, namlich
zu einer und zu vier Minuten Brenndauer.

Die Signalrakete, Fig. 104. ist eine aus Pappendeckel her-
gestellte cylindrische Hiilse, in welche ein (aus Salpeter, Schwefel,
Kohle und Mehlpulver gemengter) Treibsatz a derart eingepresst,
ist, dass central bis zu einer bestimmten Hohe von unten ein
Zehrloch b frei bleibt. Auf die Rakete ist eine cylindrische, mit
Mehlpulver und Wurfeln aus Blickfeuersatz gefiillte Papierhiilse (Ver-
setzungshiilse e) aufgesetzt und mit einem mit Kuhhaaren aus-
gefiillten kegelformigen Hut d geschlossen; der Treibsatz ist durch
eine central durchbohrle Thonscheibe e von der Versetzung
getrennt. In das Zehrloch ist eine Anfeuerungsstoppine / ein-
gebracht. Beim (febrauche der Rakete wird die Stoppine / mittelst
eines Frictionsbrandels entzundet und theilt das Feuer dem Treib-
satze mit, welcher vom Zehrloche aus lagenweise abbrennt; infolge
der Reaction der nach unten zu ausstromenden Gase des Treibsatzes
steigt die Rakete in die Hohe. Ist der Treibsatz bis zur Thonscheibe
durchgebrannt, so entzundet er das Mehlpulver in der Versetzungs-
hiilse, welches diese zersprengt. und gleichzeilig die Satzwurfel in
Brand setzt,, die nun als Sterne herunterfallen. — Um eine ener-
gische Gasausstriimung zu erreichen, ist die Raketenhulse unter dem

am Reibedraht, und wie dieser an der Abzugleine festgehalten werde, wodurch
eine Verwundung der Bedienungsmannschaft hintangehalten wird, ist sie durch
den von einem Lappen zur Schlinge des Reibedi-ahtes gefuhrten Sicherheits-
draht mit dem Reibedraht verbunden. Die Kupferbrandel werden, so weit der
Vorrath reicht, beim Blindschiessen, eventuell beim Scheibenschiessen aus kleineren
Geschiitzen mit Oberziindung verbraucht.
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Satze verengt (gewiirgt); die Wiirgung wird durch einen Spagat,-
bund g gegen das Auflreiben versicherf.

Ueber die Raketenhulse ist Papier geklebt, welches auch die
untere Oeffnung der Rakete versehliesst; vor dem Abfeuern wird
dieser Verschluss aufgerissen und die Anfeuerungsstoppine blossgelegt.
Zur Regelung des Fluges der Rakete wird an die Hulse ein 2 Meter
langer Stab angebunden. —

Znr Signalmunilion kann man auch die Blickfeuer fur
Menschenrettungsbojen zahlen. Diese sind mit dem selbst im
Wasser brennenden Ziindlichtsatz (bestehend aus Salpeter,
Schwefel, Schwefelantimon und Leinol) gefullte Papierhulsen, welche
in mehreren zusammenstossenden Stucken mit Draht an eine Eisen-
tafel befestigt werden; die Tafel wird-an der Mensehenrettungsboje
festgemacht. Vor dem Werfen der Roje wird das Blickfeuer mittelst
eines vorgerichteten Frietionsbrandels entzundet.

E. Verpackung und Bezeichnung der Munitionssorten.

a) Geschosse.

An Bord der Schif'fe werden die Geschosse vom 18 %, Kaliber
aufwarts ohne jede Verpackung, die Geschosse der ubrigen Geschutze
aber in holzerne K is ten verpackt, ■— in den Granatkammern gestaut.

Die 15% Geschosskisten sind zur Aufnahme Eines Geschosses,
die 12 % Kisten aber zur Aufnahme von zwei gleichen Geschossen
eingerichtet. Der Deckel dieser Kisten hat einen in das Innere der
Kiste hineinreichenden Ansatz und ist mit zwei Oehren versehen,
in welche zwei an der Kiste angebrachte Hakenschliessen ein-
gesehoben werden, um den Deckel zu versichern. Die Boden der Kisten
sind mit Ausnehmungen fur die Geschossboden, die Deckel aber mil.
Ausnehmungen fur die Geschosspitzen versehen. Zur leichleren Hand-
habung sind an den Kisten Han fban der angebracht; die Kisten fur
die Geschosse der gusseisernen Geschutze sind mit Kupferbandern
beschlagen.

Die Deckel der zur Aufnahme von zwei Geschossen eingerich-
teten 15 cjm Karlatsehverschlage sind durch Charnierriemen an
den Verschlag befestigt und werden durch Riemenschnallung ver-
sichert; die Verschlage sind durch zwei Binderreife verstarkt und
mil. zwei ledernen Tragbiindern versehen.
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Die 9 %t und 7 cfm Geschosskisten sind gleichfalls mit Haken-
schliessen zur Versicherung des Deckels und mit Tragbandern ver-
sehen. Die Spitzgeschosse werden liegend* in die Kisten eingepackt,
und zwar die 9% Geschosse fiinf Stuck, die 7 % zehn Stuck in
eine Kiste. Zur festen Lagerung der Geschosse sind in den Wand-
brettern a, Fig. 105, cylindrische Ausschnitte fur die Geschossboden
angebracht, wahrend der ogivale Theil der Geschosse in ent-
sprechende Ausschnitte der zwischen zwei Leisten gefuhrten Lager-
brettchen b zu liegen kommt. Das unterste Lagerbrettchen ist am
Kistenboden festgemacht., die zwei oberen Lagerbrettchen sind lose
und zum Herausnehmen eingeriehtet.

Die 9 cjn und 7 Biichsenkartatschen werden stehend in
Werghiilsen, mit den Handhaben nach aufwarts, in ihren Verschlagen
verpackt, und es fasst ein 7 Verschlag 12 Stuck, ein 9%iVer-
schlag 15 Stiick Kartatschen.

Fiir den Transport ausserhalb des Schiffes (von den Depots
am Lande auf das Schiff etc.) werden auch die Geschosse der
schweren Geschiitze in Geschosskisten, Fig. 106, verpackt, welche mit
Boden- und Deckelausnehmung a und b, sowie mit Hakenschliessen c
zur Versicherung des Deckels versehen und durch eiserne Bander,
welche an beiden Enden starke Binge d, d zum Einhaken tragen,
verstarkt sind. Bei den 18 c/m und 23 c/m Kisten hat die Bodenaus-
nehmung fur die Dichtungsscheibe so viel Spielraum, dass das Gewicht
des Geschosses nur auf der Bodenlochschraube ruht.

Zur Unterscheidung der Geschossgattungen von einander ist
die Spilze der Panzergeschosse roth, die der scharf adjustirten
Zundergranaten (sowie auch der Shrapnels und der Brandgeschosse
bei kleinen Geschtitzen) schwarz, jene der Uebungsziindergranaten
(oder sie vertretenden unegalen Uebungsgeschosse) gelb angestrichen.
Im cylindrischen Geschosstheile ist der Kbrper aller Spitzgeschosse
(mit Ausschluss des Fiihrungsmittels) mit einem schwarzen Theer-
anstrich versehen, der Bleimantel aber mit einer Unschlitt-
l iinche iiberzogen. Bei den Geschossen der gusstahlernen Geschiitze

* Diese Varpackungsweise ist durch die Einrichtung des Granatziinders
und des Percussionsapparates der Shrapnelzunder bedingt; wiirden die Geschosse
gleich jenen der iibrigen Geschiitze in den Kisten stehend verpackt, so konnten,
besonders beim Transport, die Schlagerversicherungen der Ziindei' leiden, was,
nachdem die Ziindpillen in die Geschosse fix eingesetzt sind, die Explosions-
gefalir bei Handhabung des Geschosses zur Folge hatte.
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(vom 21 % aufwarts) sind zwei weisse Streifen von der Spitze bis
zi i den Lochern fur den Geschossheber gefuhrt.

Die Deckel der Geschosskisten sind im Allgemeinen mit der-
selben Farbe wie die Spitzen der in ibnen verpackten Geschosse
angestrichen, und zwar bei den Kisten der Panzergeschosse rol.h,
der scharf adjustirten Granaten schwarz, der Uebungsziinder-
granaten (Uebungsgeschosse) gelb; der Deckel der Shrapnelkiste ist
in der einen durch die Diagonal e getheilten Halfte schwarz, in der
anderen weiss angestrichen, der Deckel der Brandgeschosskiste hat
einen breiten schwarzen Strich im weissen Felde, — die Deckel der
Kartatschverschlage sind ohne jeden Anstrich.

Auf der vorderen Seite der Kisten (Verschlage) ist Kaliber und
Gattung des Geschosses in abgekiirzter Form aufgesehrieben; z. B.:

26 % St. Gr. (26 % Stahlgranate),
23 % H. Gr. (23 % Hartgussgranate),
21 cjm Z. Gr. (21 Kriegszundergranate),
18% Ue. G. (18 % Uebungsgeschoss),
15 cjm (g. s.) Shr. (Shrapnel fur das gusstahlerne 15 cfm Geschiitz),
15 c/m Shr. (Shrapnel fur das gusseiserne 15 Geschiitz),
9 % Br. G. (9 %, Brandgeschosse),
7 cjm B. K. (7 ^n Biichsenkartatschen).

b) Kardusen.
Die Kardusen werden in met.allenen, wasserdicht zu schliessenden

Kisten verpackt. Die zur Verpackung der Kardusen der Panzer-
geschiilze dienenden, in ihren Dimensionen nach dem Geschutzkaliber
sich unterscheidenden Kisl.en werden speciell Karduskisten genannt,
wahrend die zur Unterbringung der Kardusen der kleineren Geschiitze
bestimmten, welche aber auch zur Unterbringung anderer Munitions-
sort.en (Kardusen zurn Blindschiessen aus alien Geschutzkalibern,
Kleingewehrmunition, Raketen, Blickfeuer) verwendet werden, den
allgemeinen Namen Munitionskisten fiihren.

Von den Karduskisten bestehen (abgesehen von der Unter-
scheidung nach der kalibermassigen Grosse) drei Gattungen, und zwar:

1.) Die Kisten fur 28 cjm Kardusen , Fig. 107, sind aus Messing-
blecb, cylindrisch, mit einem Deckel a zum Ein- und Ausschrauben,
einem durch eine Schraube geschlossenen Loch im Boden & und mit
zwei Tragringen e, e an den Seiten versehen. Die Bodenschraube ist
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durch einen Bleiring (gleich den Bodenschrauben der Geschosse) gedicli-
tet.; ausserdem ist amUmfange sowol derBodenschraube als des Deckels

. eine Nuth d, d zum Einstreichen von Kautschujckitt eingeschnitten. Am
Deckel ist eine umlegbare Handhabe e und zwei Schliissellocher an-
gebracht; desgleichen ist. die Bodenschraube mit zwei Schlussellochern
versehen. Die Karduse wird in der Kiste mittelst Tragbiigels / und
Transporteurs auf einer Laufsehiene zumGeschiitze gebracht und nach
Abnahnae des Deckels mit der durch das Bodenloch eingefuhrten
Wischerverlangerungsstange von riiekwarts in die Bohrung eingescho-
ben; um hiebei eine Beschitdigung der Karduse zu verhindern, wird die-
selbe mittelst der lose eingelegten Messingscheibe g vorgeschoben.

2.) Die Kisten fiir 26%, 24% und 23% Kardusen , Fig. 108 ,
sind von rechteckigem Querschnitte und aus geripptem Messing-
blech erzeugl. Die kreisrunde Oefinung zum Ein- und Ausbringen
der Kardusen ist mit einem nach oben vorragenden Binge a ein-
gefasst, in welchem eine Kreisnuth ausgedreht ist; dem entsprechend
hat der Deckel 6 einen Ringansatz, welcher in die Nuth eintritt. Zur
Erzielung des wasserdichten Abschlusses wird in die Nuth ein Kaut-
schukring eingesetzt und der Deckel mittelst einer Schraube fest
niedergepresst. Die Presschraube befmdet sich in dem Biigel e, welcher
mit dem an der Kiste angebrachten Bolzen d charnierartig horizon¬
tal und vertical drehbar verbunden ist und uber den Deckel gedreht,
mit dem freien Ende in eine Ausnehmung des Bolzens e einge-
schoben wird, wodurch die Presschraube / uber die Mitte des Deckels
gelangt, und mittelst eines Schliissels gegen den Deckel gepresst wird.
Der Deckel ist an der unteren Seite durch eine kreuzformige Rippe
verstarkt. und. oben mit zwei umlegbaren R in gen g, g als Hand-
haben versehen; die Kiste selbst hat zweiTauringe h, h als Handhaben.

3.) Die Kisten fiir 21 %, 18 % und 15 % (g. s .) Kardusen , Fig. 109 ,
sind aus ungeripptem Kupferblech erzeugt, Der Deckel a ist im Charnier
drehbar und an der unteren Seite mit einer Kreisnuth b versehen,
in welche beim Schliessen des Deckels die ringformige Randverstar-
kung e der Bodenoffnung eintritt; auch hier ist zur Erreichung des
wasserdichten Verschlusses in die Kreisnuth ein Kautschukring ein-
gelegt., doch wird der Deckel dadurch niedergepresst, dass liber den
nasenformigen Ansatz d desselben ein an der Kiste drehbar ange-
brachter Bug el e geschoben und mittelst eines durch den Ansatz
gesteckten Vorst.eckers / versichert wird. An der Kiste sind zu Seiten
des Deckels umlegbare Tragringe angebracht,
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Xith, im k, k, t, k a, Mil,- Comite, 1873,
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Die Munitionskisten sind den zuletzt beschriebenen Kardus-
kisten ahnlich eingerichtet. Von denselben bestehen drei Grossen-
gattungen, und zwar:

Die grosse oder ganze Kiste hat, einen quadratischenQuerschnitt und
eine der Quadratseite des Querschnitt.es ungefa.hr gleichkommendeHbhe;

die mittlere oder halbe Kiste hat denselben Querschnitt wie die
ganze Kiste, aber im Lichten die halbe Hbhe desselben;

die lileine oder ViertelUste hat dieselbe Lange und Hohe wie
die halbe Kiste, aber nur die halbe Breite derselben.

Um die 26%!, und 24% Kardusen leichter aus der Kiste heraus-
nehnien zu konnen, ist die eine Langseite der Kiste mi t Brettchen belegt,
welche den Abstand zwischen der Wand der Kiste und demRande der
BodenoITnung ausfullen. Bei der Stauung der Kisten muss diese mil,
Brettchen belegte Seite der Kiste nach unten zu liegen kommen, zu
welchem Zwecke vom Deckel gegen dieselbe zu ein rother Strieh ge-
zogen ist. Beim Verpacken der 21 % prismatischen Kardusen wird die
in die Mi Lie (vor die BodenoITnung) zu liegen kommende Karduse mit
einer ihrer Form entsprechenden Hiille aus Pappendeckel uingeben.

Die Kardusen werden nach Kaliber und Gattung (in abgekiirzter
Form) beschrieben, wobei die Kardusen ftir das Uebungs- und Blind-
schiessen, selbst wenn sie der Pulverladung nach jenen der Ziinder-
granaten gleich sind, wegen des in der Regel zu denselben verwen-
deten Pulvers von geringerer Qualitat eine eigene Bezeichnung erhalten.
Beispiel zur Beschreibung der Kardusen der Panzergeschiltze:

Fur 26 % St. Gr. (ftir .26% Stahlgranal en),
= 23 cjm Ht. Gr. (fur 23 % Hart.granat.en),
* 21 % Z. Gr. (ftir 21 % Ziindergranaten),
= lS'/rttUe. G. (fur 18% Uebungsgeschosse),
= 15% (g. s.) Z. Gr. und Shr. (ftir Ziindergranaten und Shrap¬

nels der gusstahlernen 15% Geschlitze),
= 24% Bl. (fiir Blindschiisse aus dem 24 % Geschiitz);

zur Beschreibung der Kardusen der gusseisernen Geschiifze:
fiir 15 % Sch. (fur Seharfschiisse aus dem gusseisernen 15

Geschlitze),
= 12 % Bl. (fiir Blindschiisse aus dem 12% Geschlitze),
* 12%!, Ue. G. (fiir 12 % Uebungsgeschosse);

zur Beschreibung der Kardusen der bronzenen 9% und 1% Geschlitze:
fur 9% Sch. (fiir das Schiessen der Kriegsgeschosse aus dem

9 % Geschiifze),..
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fur 7% W. (fur dasWerfen der Geschosse aus dem 7 c/m Geschiitz),
* 9% Ue. G. (fur 9% Uebungsgeschosse),
= 7 e/m Bl. (fur das Blindschiessen aus dem 7 ('lm (i eschiitz).
Dieselbe Beschreibung erhalten auch die Verpaekungskisten, nur

wird noch die Anzahl der in der Kiste enthaltenen Kardusen dazu
geschrieben.*

o) Brandel, Ziindschrauben, Percussionsapparate, Vorstecker.

Biese Munitionsbestandtheile werden in Schacht.eln aus Carlon
oder Pappendeckel ** verwahrt und in Brandelkisten verpackt. Die
Brandelkisten sind ahnlich den Munitionskisten, nur geschieht das
Niederpressen des Deckels durch eine Schraube, welche in den
Deckelansatz gegeniiber dem Gharnier eingesetzt. ist. und in Mutter-
gewinde der Kiste eingreift. Es bestehen zwei Grossengattungen von
Brandelkisten, grosse und kleine.

Auf jeder Schachtel ist eine den Inhalt angebende Etiquette
aufgeklebt; die Schachteln mit stahlernen Ziindschrauben sind zum
Unlerschiede von jenen der Percussionsapparate mit blauem Papier
iiberzogen. Der Inhalt jeder Brandelkiste ist auf den Deckel und
Deckelboden*** derselben aufgeschrieben, wobei Brandel in »Br.«,
Ziindschraube in »Zsch.« und Percussionsapparate in »P. A.«
abgekiirzt ist.

d) Signalmunition.

Die Blickfeuer und Bakelen werden in Munitionskisten, dieBlick-
feuer fiir Menschenretlungsbojen aber in holzerneVerschlage verpackt.
Fur die Beschreibung dieser Verpackungsgefasse gilt die Abkiirzung:

BIf. 4 M. (Blickfeuer zu 4 Minuten Brenndauer),
Rak. (Raketen),
Bojen-Blickfeuer (Blickfeuer fur Menschenreltungsbojen).***

* Die ebenfalls zur Munition zu ziihlenden Abschlussringe und Bodenkappen
bei den gusseisernen Geschiitzen werden in eigenen holzernen Verschliigen ver¬
packt; fur die Beschreibung derselben gilt als Abkiirzung:
15%t Abschlss.-Rg. (15%, Abschlussringe), 12%, Bdkpp. (12%, Bodenkappen).

** Die Papierbrandel fiir Centralziindung zu 15, die ubrigen zu 50 Stuck, —
die stahlernen Ziindschrauben und die Percussionsapparate zu 10, die messingenen
Ziindschrauben zu 20 Stiick, — die Vorstecker zu 20 Stuck in jeder Schachtel.

*** Die Anzahl der Brandel auf dem Deckel selbst, die Anzahl der Ziind¬
schrauben rechts, die der Percussionsapparate links vom Deckel.



109

F, Aufbewaliriing der Munition,
An Bord der Schiffe werden die Kardusen in Pulverkammern,

die Geschosse in Granatenkammern, die Kleingewehr- und die
Signalmunition in Kleingewehrmunil ionskammern, die Brandel,
Ziindschrauben nnd Percussionsapparate in Brandelkasten
aufbewahrt; ausserdem besteht ein Han dm unit ions depot fur
jene Munition, welche zum momentanen Gebrauch zur Hand zu
sein hat.

Die Pulver-, Granat- und Kleingewehrmunitionskammern sind
im Schiffsraume installirte eiserne Hasten, innen mit Holz bekleidet,
mil. Luken fur den Zugang von oben und mit einer Vorrichtung zum
Unterwassersetzen bei ausbrechendem Schiffsbrande versehen.

Bei den Pulverkammern fuhrt die Eingangsluke nicht direct
in den zur Unterbringung der Munition bestimmten Raum — die
eigentliche Pulverkammer, — sondern in die von dieser durch eine
Sehote getrennte Vorkammer.

In der Pulverkammer sind zur Aufnahme der Verpackungs-
kisten holzerne, in Facher getheilte Gestelle aufgerichtet; zwischen
den Gestellen sind je nach der Grosse der Hammer ein Oder mehrere
Gtinge freigelassen, um die Kisten stauen und die Kardusen aus
denselben herausnehmen zu konnen. In die Facher werden die Kisten
liegend, mit dem Deckel gegen den Gang zu, eingebracht; um sie in
den Fachern unverruckbar festzustellen, werden ihnen horizontale
Leisten vorgelegt, welche durch an den Gestellwanden befestigte
kupferne Haken gehalten werden.

Aus der Pulverkammer fuhrt in die Vorkammer eine versperr-
bare Thiire, in welche zum Herausreichen der Kardusen entweder
(auf Schiffen mit kleineren Geschiitzen) eine runde, mit F alldeck el
zu schliessende Oeffnung ausgeschnitten, oder aber (auf Schiffen mit
schweren Geschiitzen) ein Drehbrett eingesetzt ist; auf dem Dreh-
brett ist beiderseits der Drehaxe ein Haken angebracht, auf welchen
die Karduskoker gehangt werden. Die von der Vorkammer in das
dariiber befindliche (Zwischen- oder Plattform-) Deck fuhrende Luke
wird durch zwei Deckel geschlossen, von welchen der untere ver-
sperrbar ist; bei Ausgabe der Munilion werden diese beiden Deckel
weggenommen und durch einen Gefechtslulcendeckel ersetzt,
in welchen Oeffnungen fur das Aus- und Einlangen der Kardus¬
koker eingeschnitten sind:
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Die Beleuehtung der Pulverkammer geschieht von Latern-
kiisten, Fig. 110, aus, welche auswarts an die Kammer angenietet sind
und einen eigenen Zugang von aussen haben. Um zu der Laterne
zu gelangen, ist entweder die ruckwartige oder die obere Wand des
Kastens als versperrbare Thiire a eingerichtet. Die ruckwartige Wand
der Laterne bildet ein versilberter Hohlspiegel 6, in dessen Axe
sich die Flamme der zweidochtigen Kerze befindet; um diese Stel-
lung der Flamme fix zu erhalten, ist in den Leuchter c unterhalb
der Kerze eine Spir alfeder eingesetzt, welche die Kerze stets gegen
den oberen, die Kerze ubergreifenden Rand des Leuchters driickt.
Der Leuchter ist in einen fixen Leuchtertrager im Cardan’schen
Ringe d eingehangt,.

Die Laterne ist in ein aus Kupferblech erzeugtes Gehause e
eingesetzt, dessen ruckwartige ebene Wand / gleich dem Spiegel der
Laterne zum Aufklappen nach riickwarts eingerichtet ist. An der
oberen Gehausewand ist in der Verliingerung der Axe der Kerze eine
Rauchabzugsrohre g angebracht.

Das Licht der Kerze fallt durch zwei in die Kammerwand
eingesetzte Glasscheiben h in die Kammer; die innere Scheibe
ist zum Oeffnen eingerichtet, damit die Glaser gereinigt werden
konnen.

Um die Pulverkammer unter Wasser setzen zu konnen, ist sie
(und zwar eine Vorkammer) durch ein Rohr mit der See in Ver-
bindung; der Durchmesser dieses Rohres ist derart bemessen, class
sich die Kammer in 15 bis 20 Minuten mit Wasser fullt. Das Rohr
ist durch zwei Hahne geschlossen, von welchen sich der eine (der
Aussenhahn) unmittelbar an der Bordwand, derlnnenhahn aber
in der Vorkammer befindet. Der Aussenhahn wird vom Zwischendeck
aus geoffnet und geschlossen, der Innenhahn kann sowol von dem
Deck unmittelbar ober der Pulverkammer aus, als auch in der Vor¬
kammer selbst gehandhabt werden. Das Wasser dringt aus der Vor¬
kammer durch eine im unteren Theile der Pulverkammerthiire
ausgenoimnene, durch ein Drahtgitter geschiitzte Oeflnung in die
eigentliche Pulverkammer. Damit hiebei die Luft aus der Pulver¬
kammer entweichen kcinne, ist in der oberen Wand derselben das
Luftventil angebracht, namlich eine in einer conischen Rohre
hiingende Kugel, welche bei vollgefiillter Kammer durch das Wasser
gehoben wird und den Mund der Rohre verschliesst, damit kein
Wasser austreten kann.
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Zum Auslassen des Wassers aus der Kammer ist im Boden
derselben ein conisches Ablassventil angebracht, welches durch
eine Schraube gehoben und ein'gepresst wird; der Schraubenbolze'n
isl durch eine Stange verlangert, welche durch die Kammer bis zum
Deck iiber derselben reicht.

Die in das betreffende Deck reichenden Vierkante der beiden
Hahne und des Ablassventils sind durch versperrbare Kastchen
versichert, in welchen auch die Schlussel zum Drehen derVent.il-
stangen aufbewahrt sind. An den Vierkanten der Hahne ist nach einer
Diagonale und in der Verlangerung derselben auf der den Vierkant.
umschliessenden Biichse ein St rich eingeschnitten, um durch hlosses
Betasten zu erkennen, ob der Hahn geschlossen oder often ist; corre-
spondiren diese Striche miteinander, so ist der Hahn often. —

Die Granatkammer hat keine Vorkammer; die in das Zwi-
schendeck fuhrende Luke wird ebenfalls durch zwei Deckel (der
untere versperrbar) geschlossen, doch wird bei Ausgabe der Munition
kein Gefechtslukendeckel eingesetzt.. Die Vorrichtung zur Unter-
wassersetzung ist dieselbe wie bei der Pulverkammer; grenzt die
Granatkammer unmittelbar an die Pulverkammer, so wird sie mit
dieser durch einen Rohrstutzen vei’bunden und es entfallt die selb-
standige Rohrverbindung mit der See nebst den beiden Hahnen. Die
Beleucht.ung geschiehl, in der Regel wie bei der Pulverkammer;
kleinere Granatkammern haben jedoch keine Laternkasten, sondern
es werden Munitionslaternen in denselhen aufgehangt.

In der Granatkammer werden die Geschosskisten, beziehungs-
weise die ledigen Gescliosse (vom 18 aufwarts), in mehreren Reihen
neben- und ubereinander gestellt. Die Hohenlagen der ledigen Geschosse
werden durch starke Holzbohlen (Flurholzer) getrennt, welche fur
die Geschosspitzen der unteren und fur die Geschossboden der oberen
Reihe ausgenommen sind; die oberste Reihe wird ebenfalls mit einer
Bohlenlage bedeckt.. Die obere Flache der Flurholzer wird mit der
gleichen Farbe angestrichen, wie die Spitzen der darunter befind-
lichen Geschosse. Auf grosseren Schiffen, welche nebst der Haupt-
bestuckung bronzene Deckgeschutze haben, werden fur die Geschosse
der lelzl.eren in der Granatkammer ein oder mehrere separate Raume
durch Holzsehoten abgetrennt.

Dio Kleingewehr-Munitionskammer hat keine Vorkammer,
ist aber im Uebrigen der Pulverkammer iihnlich eingerichtet, mit
Fachern fiir die Kisten, -der Eingangsluke, der Laternkammer und
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der Unferwassersetzungsvorricht/ung versehen, — nur ist das Zufluss-
rohr der letzteren nicht direct von der See aus gefiihrt, sondern zweigt
sich von dem Rohre einer Pulver- oder Granatkammer ab, daher
der Aussenhahn fehlt.

Kleinere Schif'fe haben keine eigene Kleingewehrmunilions-
kammer, sondern es ist als solche in einer der Granatkammern ein
entspreehender Raum durch Schoten abgetrennt.. —

Das Handmunitionsdepot ist auf Deck (in der Regel unter
der Commandobrueke) erbaut. Die Wande bestehen aus einer doppelten
Bretterlage und einer Zwischenlage von mit Rleiweiss bestrichener
Leinwand. Der Eingang ist durch eine Doppeltbiire geschlossen;
beim Oe(1'nen wird der innere Tbeil derselben nach aussen geschiagen,
so dass sich ein geschiitzter Vorraum bildet. Bei freistehenden Depots
wird dieser Raum durch das vorspringende Bretterdach auch von
oben gedeckt.

Die kleinen Schiffe haben anstatt des Handrnunitionsdepots eine
einfache hblzerne Kiste, welche auf Deck oder bei Raddampfern in
einem der Radkasten befestigt wird. Das Handmunitionsdepot (bezie-
hungsweise die Kisle) enthalt einen entsprechenden Vorrath an Bliek-
feuern, Raketen, scharfen Karabinerpatronen und (auf Schiffen, die
vermoge ihrer Geschutzzahl zu Salutschiissen verpflichtet sind) Salut-
kardusen. —

Der Brandelkasten ist in der Commandantenwohnung inslal-
lirt. In demselben werden ausser den Ziindmitteln (Brandeln, Ziind-
schrauben und Percussionsapparalen) auch die Schliissel der Muni-
tionskammern und der zum Schutze der Venlilvierkante der Unter¬
wassersetzungsvorrichtung dienenden Kiisten aufbewahrt, aus welchem
Grunde dieser Kasten auch den Namen »Brandel- und Schliissel-
kasten« fuhrt. Von den Ziindmitteln wird nur im Frieden der ganze
Vorrath im Brandelkasten untergebracht; im Kriege wird nur der
beim Klarschiff zum (let'echl zur Ausgabe gelangende Theil an Ziind¬
mitteln im Brandelkasten belassen, der Rest des Vorrathes aber zum
besseren Schutze desselben in die Kleingewehrmunitions- oder eine
Granatkammer geschafft.



Vierter Abschnitt.

Ausrustungs-Gegenstande.
Die Ausrustungsgegenstande werden eingetheilt in solche, welche

als unmittelbares Geschiitzzubehor bei jedesmaligem Gebrauch der
Geschiitze zur Verwendung komtnen, daher den Schiffen geschiitz-
weise verabfolgt werden (Geschiitzausriistungsgegenstande), —
in solche, mit welchen die Gesammtheit der Geschiitze. die Batterie,
als solche betheilt wird (Batterieausriistungsgegenstande), und
in die Ausriistung der Munitionskammern, zu welcher auch
die Gegenstande fur den Gebrauch der Signalmunition gerechnet
werden. Zu den Geschiitzausriistungsgegenstanden gehoren die Gegen¬
stande zur Bedienung, namlich zum Auswischen, Laden, Aus- und
Einholen, Richten und Abfeuern des Geschiitzes, ferner die Gegen¬
stande zur Seesorrung, zur Installirung, zur Instandhaltung
des Geschiitzes und solche fiir den Munitionstransport zu
den Geschtitzen.

Im Nachfolgenden werden die Geschlitz- und die Batterieaus-
riistungsgegenstande zusammengefasst und nur nach den Verrich-
tungen, fiir welche sie dienen, in entsprechende Gruppen geschieden.

1.) Richtmittel.
Ausser den zur Eriheilung der Hohen- und Seitenrichtung die-

nenden Vorrichiungen (Bichtmaschine und Backsvorrichfung) muss
jedes Geschiitz mit Mitteln versehen sein, die beurtheilen lassen, in
welche Rich tun g das Geschiitz zu bringen und welcheNeigung
(Elevation) dem Rohre entsprechend der Distanz des Zieles zu geben
ist; diese Mittel begreift man unter dem Namen Richtmittel. Man

8
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unterscheidet zwei Arten derselben, namlich jene, welcher sich beim
unabhangigeti Einzelnfeuer der GeschiUze der Vormeister bedient, um
das Geschutz auf ein sichtbares Ziel zu riehten, und jene, welche
in Anwendung treten, wenn alle Geschiitze einer Batterie auf ein
imaginares Ziel. d. h. auf einen Punkt gerichtet werden sollen,
in welchen das zu beschiessende Object erst spater (irn Momente des
Abfeuerns der Geschiitze) gelangt; die ersteren heissen gewohnliche
Richt-Oder Vi s i r m i 11 e 1, die letzteren aussergewohnliche
Richtmittel.

a) Die Visirmittel sind der Aufsatz und das Visirkorn. Der
Aufsatz ist ein Stab, mit einem zum Durchvisiren bestimmten Ein-
schnitte (Visireinschnitt) versehen. Die Verbindungslinie zwischen
dem Visireinschnitt und der Spitze des Kornes heisst Visirlinie und
reprasentirt im Allgemeinen die Richtung der Rohraxe; die Visirlinie
muss daher in die Richtung naeh dem Zielobjecte gebracht werden,
damit das abgehende Geschoss das Ziel trifft. Je grosser die Distanz
des Zielobjectes, desto grosser muss die Aufwartsneigung (Elevation)
des Rohres sein, damit das Geschoss das Object erreiche. Die Elevation
bedingt eine Senkung des Bodenstiickes, — es muss daher bei un-
veranderlicher Hohe des Visirkornes der Visireinschnitt am Aufsatze
hoher geriickt. werden, damit die Visirlinie den anzuvisirenden Punkt
l.reffe. Das Mass dieses Hoherriickens ist auf dem Aufsatze auf-
getragen; es sind namlich fur die von 100 zu 100 Meter fortschrei-
tenden Distanzen Striche eingeschnitten, von welchen jeder zweite
langer gezogen und mit der Distanzziffer in Hundertmetern be-
schrieben ist. Dies ist die Distanzscala Oder die Einlheilung des
Au fsatzstabes.

Man unterscheidet zwei Galtungen von Aufsatzen, namlich solche,
welche in einem im Rohre ausgebohrten Aufsatzkanale Oder in
einer am Rohre befestigten Aufsatzhulse verschiebbar sind,
und solche, welche auf das Rolir aufgesetzt oder in eine fur den
Aufsatzfuss angebrachte Ausnehmung fix eingesteckf werden. Bei den
verschiebbaren Aufsatzen ist der den Visireinschnitt tragende Theil
fest mit dem Aufsatzstabe verb unden, die Distanzscala lauft von oben
nach unten, und es bildet der obere Rand des Aufsatzkanales (der
Aufsatzhulse) den Weiser der Einlheilung; bei den fixen Aufsatzen
ist der Theil mit dem Visireinschnitt alsSchieher eingerichtet, und
es bildet gewohnlich der obere Rand desselben den Weiser fur die
von unten nach oben laufende Einlheilung des Aulsatzstabes.
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Die Geschosse der gezogenen Geschiitze weichen im Fluge von
der Verticalebene durch die Rohraxe (Schussebene akx, Fig. Ill)
ab, und zwar die rechts rotirenden Geschosse in der Regel nach
rechts; urn daher den zu treffenden Punkt z anvisiren zu konnen,
muss bei unveranderlicher Stellung des Visirkornes k der Visirein¬
schnitt a am Aufsatze auf die der Seitenabweiehung des Geschosses
entgegengesetzte Seite (nach b) geriickt werden, — dies 1st
die Correctur der Seitenabweiehung. Nachdem die Seiten¬
abweiehung des Geschosses in grosserem Verhtlltnisse wiichst, als die
Schussdistanz, so muss ab mit der Distanz grosser werden. Grossten-
theils laufen die Aufsatzstabe in verticalen (mil ihrer Axe in die
Schussebene ahx fallenden Oder mit ihr parallelen) Kanalen und
sind oben mit einem Querarm, Fig. 112, versehen, an welchem das
mit dem Visireinschnitt versehene Absehen S nach seitwarts ver-
schiebbar ist; das den verschiedenen Distanzen entspreehende Mass
der Seitenverschiebung des Visireinschnittes ist auf dem Quer-
arme durch Striche markirt, welche die Eintheilung des Quer-
armes Oder die Scala der Seitenverschiebungen bilden. —
Eine andere Art, die Stellung des Visireinschnittes am Aufsatze ent-
sprechend der Seitenabweiehung des Geschosses zu corrigiren, besteht
darin, dass der Aufsatzstab in einem aus der Verticalen nach links
geneigten Kanale lauft, wodurch der am Aufsatzstabe fix eingestellte
Visireinschnitt um so weiter nach links riickt, je weiter der Auf-
satzstab im Kanale nach aufwarts gezogen wird.

Von den Aufsatzen mit einzustellender Seitenverschiebung gibt
es ebenfalls zwei Gattungen, namlich solche, bei weichen der Quer¬
arm am Aufsatzstabe fix und das Absehen verschiebbar ist. und
solche, bei weichen der Visireinschnitt auf dem im Aufsatze (eventuell
in dem Aufsatzschieber) seitlich verschiebbaren Querarme selbst an-
gebracht ist. —

Die gusstdhlernen Geschiitze and das bronzene 15 c{n Gesehiitz liaben
zwei Aufsatze von ganz gleicher Einrichtung, von weichen der eine
rechts, der andere links von der Rohrmitte im vertical gebohrten
Aufsatzkanale lauft; in den oberen Theil des Aufsatzkanales ist ein
stahlerner Aufsatzstollen eingesehraubt, welcher eine der Form
des Aufsatzstabes entspreehende Durchbohrung hat. Der Aufsatzstab
hat rechteckigen Querschnitt, jedoch sind die beiden schmaleren
Seiten des Rechteckes durch Kreisbbgen abgerundet; in den Quer¬
arm ist eine Schraube R, Fig. 112, eingesetzt, auf welcher das

8*
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Visirabsehen als Mutter lauft, Auf dem Aufsatzstabe ist eine St ell-
hulse T nach auf- und abwarts verschiebbar, welche die Fortsetzung
des Aufsatzkanales bildet und stets auf dem Aufsatzstollen aufsitzen
muss; die Stellhiilse ist mittelst, einer Druckschraube t am Auf¬
satzstabe festzustellen, und es dient der obere Rand derselben als
Weiser fur die Eintheilung des Aufsatzstabes. Die mit »St. G.« uber-
schriebene Distanzscala fur das Schiessen der Panzergeschosse ist
auf der dem Vormeister zugekehrten — ruckwartigen, — die mil,
»Z. Gr.« iiberschriebene Distanzscala fur das Schiessen der Zilnder-
granaten, Shrapnels und normalen Uebungsgeschosse* aber auf der
rechten Seitenfliiche des Aufsatzstabes angebracht. Diese Distanz-
scalen sind im Allgemeinen so weit, als es die Lange des Aufsatz¬
stabes erlaubt, im Maximum aber bis 6000 fortgefiihrt.

Die Eintheilung fur Seitenverschiebung ist an der ruckwartigen
Seitenfliiche des Querarmes eingeschnitten, und zwar jene fur Panzer¬
geschosse im oberen, jene fur Ziindergranaten (Shrapnels, Uebungs¬
geschosse) im unteren Theile dieser Flache; auch diese Eintheilungen
sind beziehungsweise mit »St„ Gr.« und »Z. Gr.« besehrieben. Den
Weiser zu denselben bildet der linksseitige zugescharfte Rand eines am
Visirabsehen angebrachten Zeigers z. Wegen des geringen Abstandes,
der sich zwischen den Distanzstrichen ergeben wiirde, sind nicht fur
alle Distanzen von 100 zu 100 w/ Striche eingeschnitten, sondern in
der Regel von 200 zu 200 nj (beim 15 %, Geschutz von 500 zu
500 mf), und es ist nur jeder zweite Strich mit der Distanzziffer in
Hundertmetern besehrieben. Die Eintheilung am Querarme des rechts-
seitigen Aufsatzes ist verschieden von jener des linksseitigen, nach-
dem die Seitenstellung des Aufsatzes (Entfernung desselben
von der Rohrmitte) fur den einen Aufsatz von der Seitenabweichung
des Geschosses abgezogen, fur den anderen Aufsatz aber zu derselben
hinzugeschlagen werden muss.**

* Stehen unegale Uebungsgeschosse im Gebrauch, fur welche die Distanz¬
scala der Ziindergranaten nicht gilt, so wil'd fur dieselben eine eigene Distanz¬
scala auf einem Messingplattchen eingeschnitten und dieses in die v o r d e r e
Flache des Aufsatzstabes eingesetzt.

** Um dies an einem Beispiele zu zeigen, seien die fortschreitenden Ab-
weichungen des Geschosses von der Schussehene akx,Fig. Ill, durch die Punkte
Zi z3 zt markirt. Bezuglich des rechtsseitigen Aufsatzes a' ergiht sich: Fill- den
Zielpunkt zt ist die Seitenverschiebung a\ rechts, fur z2 Null, fiir z8 , z4 und
alle weiteren Punkte nach links; bezuglich des linksseitigen Aufsatzes a" ist
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Die Aufsatze konnen demnach nicht, verwechselt werden; urn
sie bei jedesmaligem Einsetzen in die Kanale auf den ersten Hliek
zu unterscheiden, ist der zum Drehen der Schraube ira Querarm
dienende Knopf v derart angebracht, dass er bei richtig (mit der
eingetheilten Flache des Querarmes gegen riickwarts) in den Stollen
eingeschobenem Aufsatze nach auswarts (beim rechtsseitigen Aufsatze
nach rechts, beim linksseitigen nach links) steht. —

Die Visirkorne, Fig. 113 , sind zum Einschrauben eingerichtet, zu
welchem Behufe in der Schildzapfengegend rechts und links von der
Rohrmitte in einem dortselbst eingesetzten cylindrischen Stollen
Muttergewinde eingeschnitten sind. Um das eingeschraubte Korn in
der richtigen Stellung zu fixiren, ist an demselben eine Stellhtilse a
mit nach abwarts vortretendem Steller b verschiebbar, welch’ letz-
terer nach ganzlichem Einschrauben des Kornes in eine Ausnehmung
des Stollens eingeschoben wird, um die selbstlhatige Riickdrehung
des Kornes zu verhindern; der Steller hat seine Fiihrung in einem
ringformigen Ansatze e des Kornes. Die scharf dreikantig zugeschnit-
tene Kornspitze d ist im Korne mittelst einer Schraube befestigt;
die riickwartige Flache der Spitze ist geriffelt, damit sie beim Visiren
nicht blende. Das rechts- und linksseitige Korn sind diu’ch ein ein-
geschlagenes »R.«, beziehungsweise »L.« bezeichnet.* *

Beim Nichtgebrauehe werden die Aufsatze und Visirkorne eines
jeden (teschutzes in einem Aufsatzkastchen verwahrf.—

Der Aufsatz des bronzenen 7 c}„ Geschiitzes ist von derselben Ein-
richtung wie jener der gusstahlernen Geschiitze, nur fehlt am Aufsatz-
stabe die Stellhulse; die Stellschraube ist im Aufsatzstollen angebracht.

Der Aufsatz fur das bronzene 9 cjm Geschiitz, Fig. 114, besteht aus
zwei ineinander verschiebbaren Messingrohren vom Querschnitt a.
Die iiussere Rohre (die Aufsatzhiilse) b hat an ihrem oberen Ende
einen Ansatz e, welcher mit Schraubengewinden fur die obere

die Seitenverschiebung stets nach links, und zwar fur zx— a'\, ftir — a'\
(kleiner als a'\), fur zs —a"s (gleich a"x), fur a"4 (grosser als a'\), fur alle
folgenden Punkte nimmt sie continuirlich nach links hin zu.

* Die Korne der 24% Geschiitze II. Kl. weichen von den vorbeschriebenen
etwas ab: die Muttergewinde sind direct in den Rohrkorper eingeschnitten, —
der Steller hat keine Iiiilse, sondern ist in einer Nuth des Kornes verschiebbar,
— die Kornspitze ist aus einem Stuck mit dem Korne und nicht geriffelt, —
das linksseitige Korn ist etwas.nach auswarts ausgebogen, wodurch es sich vom
rechtsseitigen, gerade gefiihrten unterscheidet.
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Aufsatzstellschraube d versehen ist. Letztere driickt beim Ein-
schrauben auf eine innerhalb der Rohre angebrachte Klemmfeder,
wodurch das Feststellen des Aufsatzes bewirkt wird. Die innere
Rohre e (der Aufsatzstab) hat oben einen rohrenformigen Quer-
arm /, in dessen Aussehnitt das Absehen g mittelst einer Schraube
seitwarts bewegt werden kann. Der mit. dem Absehen verbundene
Zeiger h bewegt sich in einem Schlitz des Querarmes.

Die 7 c/m und 9 cjm Geschlitze haben nur einen Aufsatz, und
zwar rechts vor der Rohrmitte. Auf der riickwiirtigen Flache des
Aufsatzstabes ist die mit »Sch.« uberscbriebene Eintheilung fur das
Schiessen der Granaten (respective Brandgeschosse), auf der rechten
Seitenflache jene fur das Schiessen der Shrapnels (mit »Sh.« iiber-
schrieben), auf der linken jene fur das Werfen der Granaten (respec¬
tive Brandgeschosse mit »W.« iiberschrieben), auf der vorderen Seite
jene fur das Schiessen der Kartatschen (mit »K.« bezeichnet) an-
gebracht. Der Querarm tragt zwei Eintheilungen, von welchen die
obere, mit »Sch.« beschriebene, fur das Schiessen aller Geschossr
gattungen, — die untere, mit »W.« beschriebene aber fur das
Werfen dient.

Das Visirliorn des 7 cjm und 9 ejm Gesehiitzes ist von derselben
Einrichtung wie jenes der gusstiihlernen Geschlitze. Das 7 cjm Geschiitz
hat zwei Korne* von verschiedener Hohe, von welchen das hohere
bei der Verwendung des Gesehiitzes in der Depressionslaffete, das
niedrigere aber beim Einlegen des Gesehiitzes in die Landungslaffete
in Gebrauch kommt.

Auch hier wird Aufsatz und Korn jedes Gesehiitzes in einem
Aufsatzkastchen verwahrt. —

Die gusseisernen Gesehiitze haben zwei Aufsdtze von verschiedener
Construction, wovon der eine — Mittelaufsatz — an der Aufsatz-
platte, der andere — Seitenaufsatz — an der rechten Anguss-
scheibe angebracht wird.

Der Mittelaufsatz, Fig. 115, besteht aus zweiStiiben a und b von
trapezformigem Querschnitt, von welchen der eine in dem anderen und
dieser wieder in einer Aufsatzhiilse c in verticaler Richtung ver-
schiebbar ist; die Aufsatzhiilse ist mit zwei rechtwinklig zu derselben
abgebogenen Armen versehen, welche die Aufsatzplatte beiderseits

* Das zweite Korn ist nothvendig, weil sich bei diesem Gesehiitze auf
der Depressionslaffete sehr grosse Erhebungswinkel ergeben.



119

umgreifen und an dieser mittelst zwei Schraubenbolzen mit Fliigel-
muttern befestigt werden. Jeder Aufsatzstab wird mittelst einerDruck-
schraube d und e in der ihm ertheilten Hohe festgestellt; damit. die
Stabe nicht ganzlich herausgezogen werden konnen, sind die Aufsatz-
hulse und der innere Stab mit Grenznuthen m und n verseben,
welchen entsprechend in den ausseren Stab zwei Grenzstifte ein-
geschraubt sind. Der innere Stab triigt den Querarm / mit dem an
einer Schraube laufenden Visirabsehen g, welches mit dem Zeiger
fur die Eintheilung des Querarmes versehen ist.

Die Eintheilung der Aufsatzstii.be beginnt am ausseren Stabe
und setzt. sich auf dem inneren fort; fur die Eintheilung des ausseren
Stabes bildet. der obere Rand der Aufsatzhiilse, ftir jene des inneren
aber der obere Rand des ausseren den Weiser. Vor der Einstellung
an einen Scalastrich des inneren Stabes muss der aussere bis zum
Anstossen des bezuglichen Grenzstiftes am Ende der Grenznuth empor-
geschoben und festgestellt werden. Die Elevationsscala ftir dasSchiessen
der Granaten (mit »Gr.« iiberschrieben) befindet sich auf der linken,
jene fur das Schiessen der Shrapnels (mit »Shr.« iiberschrieben) auf
der rechten Halfte der Vorderfliiche jedes Stabes; bei den Aufsatzen
fur Geschiitze der Donaumonitors ist iiberdies auf der rechten Seiten-
flache des ausseren Stabes die mit »K.« iiberschriebene Eintheilung
fur das Schiessen der Kartatschen angebracht.* Am Querarme ist
die Eintheilung fur Granaten in der oberen, jene fur Shrapnels in
der unteren Halfte eingeschnitten.

Das zum Mittelaufsatz gehorige Visirkorn (Mittelvisir) Fig. 116
wird in Backen, welche am Mittelstiicke des Rohres angegossen sind,
eingeschoben und durch eine Schraube fixirt. Bei grosserer Elevation
tritt der Rohrkopf in die Visirlinie und verhindert das Visiren iiber
das Mittelvisir; fur diese Elevationen bildet ein Einschnitt, im Rohr-
kopfe selbst den vorderen Visirpunkt. Die Verbindungslinie zwischen
dem Aufsatze und dem Mittelvisir wird die kurze, jene zwischen
dem Aufsatze und dem Kopfeinschnitte aber die lange Mittelvisir-
linie genannt.

Der Mittelaufsatz reicht nur zum Schiessen auf Distanzen bis
ungefahr 20 Hundertmeter aus; fur grossere Distanzen muss der
Seitenaufsatz Fig. 117 in Anwendung treten. Dieser ist ein in dem

* Bei diesen Aufsatzen sind alle Scalen fur Distanzen von 100 zu
100 Schritten (1 Schritt = O'75’"/) ausgefuhrt.
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ftir die Eintheilung bestimmten oberen Theile prismatischer, im Unter-
theile eylindrischer Stab a, welcher mit dem ebenfalls prismatischen
Aufsatzfuss b in eine im rechten Querlochansatze eingesetzte Hulse
eingesteckt wird. Die Elevationsscala lauft von unten nach aufwarts,
nnd es bildet der obere Theil des am prismatischen Stabtheile ver-
schiebbaren Aufsatzschiebers c den Weiser derselben. In den
Schieber ist eine Druckfeder eingesetzt, welche denselben in der ein-
gestellten Hohe festhalt. Im Aufsatzschieber ist ein linksseitig mit
dem Visireinschnitt versehener Querarm d verschiebbar; zur Ein-
theilung des Querarmes bildet der rechtsseitige Rand des Aufsatz¬
schiebers den Weiser.* Die Aufsatze der 12 cfm Geschiitze stehen bei
horizontaler Rohrlage vertical, jene der 15 % Geschiitze aber sind
aus der verticalen nach vorwiirts geneigt.

Das zum Seitenaufsatze gehorige Visirkorn ist an der rechten
Angusscheibe befestigt.**

Der Mittelaufsatz und die Visirkorne bleiben bestandig am
Geschiitze angebracht, der Seitenaufsatz aber wird in einem Auf-
satzkastchen verwahrt; das Kastchen ist zur Aufnahme von zwei
Aufsatzen eingerichtet. —

Die Vorderlader haben zwei Seitenaufsatze von gleicher Einrich-
tung, das 23 c/«, Geschiitz iiberdies einen kiirzeren Mittelaufsatz; alle
Aufsatze laufen in Kanalen, welche im Obertheile mit messingenen
Stollen gefuttert und aus der Vertiealebene nach links geneigt sind.

Die Stabe a der Seitenaufsatze, Fig. 118. haben rechteckigen
Querschnitt mit abgerundeten kurzen Seiten und sind mit Stell-
hiilsen b versehen. Die Eintheilung ftir das Schiessen der Hart-
granaten (mit »H. Gr.« iiberschrieben) ist an der riickwartigeri, jene
fur das Schiessen der Ztindergranaten (mit »Z. Gr.« iiberschrieben) an
der rechten Seitenflache angebracht; fur eventuell vorkommende
unegale Uebungsgeschosse wird die Eintheilung wie bei den Auf¬
satzen der gusstahlernen Geschiitze eingerichtet. Eine Eintheilung fiir
Seitenverschiebung ist wegen der schiefen Stellung der Aufsatze
iiberfliissig; gleichwol ist im Aufsatzkopfe c das Plattchen mit dem

* Bei den Aufsatzen der Donaumonitors ist der untere cylindrische Theil
nach links ausgebogen, der eingetheilte prismatische Stab aber aus der Vertical-
ebene nach links geneigt, daher der Querarm ohne Eintheilung und fix in den
Aufsat.zschiebern eingesetzt.

** Bei den Geschiitzen der Donaumonitors wegen der geringen Breite der
Stiickpforte etwas oberhalb der Angusscheibe, gegen die Rohrmitte zu.
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Visireinschnit.t, d seitlich verschiebbar und mittelst einer Druck-
schraube e festzustellen, um el.wa nothwendig werdende Correcturen
der Seitenstellung des Absehens vornehmen zu konnen.

Der Mittelaufsatz des 23 cf,n Geschiitzes, Fig. 119 , ist. ein kurzer
Slab a von sechsseitig prismatischem Qucrschnitle, mit unverriick-
barem Visireinschnitt b und ohne Stellhtilse; die Stellschraube ist
an dein aus dem Aufsatzkanale hervorragenden Aufsatzstollen e
angebracht.

Die Visirkorne sind von derselben Einrichtung, wie bei den
gusstahlernen Geschutzen.

Beim Nichlgebrauche werden alle Aufsiitze und Visirkorne eines
Geschiilzes in einem Aufsatzkastchen verwahrt.

bj Die aussergewbhnliclien Riehtmittel treten in Anwendung, wenn
wegen Mangels eines sichtbaren Zielobject.es das Visiren mittelst
Aufsatz und Visirkorn nicht stattfmden kann. Dies bedingl eine
Trennung der Mittel zur Hohenrichtung von jenen zur Seiten-
richtung.

Die einzusl ellende Hohenrichtung wird nach dem Richtstab
beurtheilt, Der Richtstab a, Fig. 120, hat rechteckigen Querschnitt und
wird in den an der rechten Raperlwand angeschraubten Richt-
stabschuh b eingesteckt. Auf dem Stabe ist eine Htilse e ver¬
schiebbar und mittelst einer Druckschraube d festzustellen. Auf dieser
Htilse ist die Elevationsscala eingeschnitten, fur welche am Rohr-
kiirper (event.uell am Richtbogen) ein horizonlal gestellter langlieher
Zeiger e angebracht ist. Nachdem die.Richtung des Geschiitzes
slets gegen die Wasserlinie des feindlichen Schiffes angetragen wird,
so ist die Gr u ndl inie des Schusses, d. h. die Verbindung
der Geschutzmiindung mit dem Zielpunkte, also jene Linie, von
welcher aus die der Distanz entsprechende Elevation zu zahlen
ist, — wegen der Hohe der Miindung uher dem Wasserspiegel stets
nach abwarts geneigt; der Winkel dieser Neigung(Posi1 ion sw ink el)
muss daher von dem Elevationswinkel abgezogen werden. Die Dif-
ferenz zwischen den beiden Winkeln wird fur kurzere Distanzen, wo
der Positionswinkel gross, der Elevationswinkel aber klein ist, im
Sinne des ersteren (also in Bezug auf die Elevalionsneigung des Rohres
nach aufwarts — negativ), fur grossere Distanzen aber im Sinne des
Elevationswinkels (positiv) ausfallen; die Distanz, fur welche die
beiden Winkel einander glgich sind, wird mit der horizontalen Rohr-
lage ei’reicht, — sie heisst aus diesem (irunde Distanz des Hori-
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zontalschusses oder Horizontaldistanz. Auf der Richtstabhiilse
ist ein mit »H« beschriebener Strich eingeschnitten, nach welehem
das Geschiitz horizontal gestellt wird; von diesem Striche laufen die
Distanzstriche der negativen Elevationen nach aufwarts, jene
der positiven nach abwarts. Im Uebrigen sind die Distanzstriche
ivie auf einem Aufsatzstabe eingeschnitten, niimlich jeder zweite
langer und mit der Distanzziffer in Hundertmetern beschrieben; der
Distanzstrich fur 100 mj fallt in der Regel mit dem oberen Rande
der Hiilse zusammen. Die Distanzscala ist bis 2000 Meter ausgefiihrt.

Die Richtstabhiilse ist nur fur das Schiessen der Granaten ein-
getheilt; bei den schweren Geschtitzen, wo Panzer- und Ziinder-
granaten vorkommen, befindet, sich die Eintheilung fur die letzteren
auf der mit der Druckschraube versehenen, jene fiir die ersteren auf
der anderen breiten Seitenflache der Hiilse; fiir etwaige unegale
Uebungsgeschosse wird auf der einen schmalen Seitenflache der Hiilse
ein kupfernes Plattchen mit der bezuglichen Eintheilung befestigt.

Hat das Schiff eine Neigung (Kriingung) nach einer Seite,
so muss das Geschutz, damit die Elevalionsscala der Richtstabhiilse
gebraucht werden kann, vorerst in jene Lage gebraeht werden,
welche es bei der Lage des Schiffes auf geradem Kiel hatte und
welche die Basis der Elevationsscala bildet. Zu diesem Zwecke ist
der Riehtstab selbst in ganze und halbe Grade von Null bis 5°
nach auf- und abwarts eingetheilt, und es bildet der obere Rand der
Richtstabhiilse den Weiser zu dieser Eintheilung. Ist beispielsweise
das Schiff um 3° auf die Seite des Geschiitzes gekriingt, so muss,
um das Geschutz in die Grundstellung zu bringen, das Bodenstiick
um 3° gesenkt, d. h. die Richtstabhiilse auf 3° unter Null (3° tief)
eingestelll. werden; bei umgekehrler Kriingung muss das Bodenstiick
gehoben, also die Hiilse auf n° fiber Null (n° hoch) gestellt werden.

Der Riehtstab wird beim Nichtgebrauche in der Requisiten-
kiste verwahrt; beim Klarmachen des Geschiitzes wird der Riehtstab
in der Niihe des Geschiitzes oder am Geschiitze (in der Regel aussen
am rechfen Schlittentragbalken innerhalb der Flanschen) zur Hand
gelegt. —

In seitlicher Beziehung konnen alle (leschiitze der Batterie ent-
weder auf einen Punkt gerichtet (concentrirt) oder in eine und
dieselbe Richtung (parallel zu einander) eingestellt werden; das
erstere gibt das concentrate Feuer , das letztere aber ein Parallelfeuer.
Der Concenfrirungspunkt wird in der Distanz von 400 mj in der zum
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Kiel senkrechten Richtung des mittleren Geschutzes angenommen; es
miissen daher zur Concentrirung die von dem mittleren gegen den
Bug zu stehenden Geschiitze eine Richtung nach achter, die Ge-
schiitze gegen das Heck zu aber eine Richtung nach vorne erhalten.
Die parallele Seitenriehtung geschieht nach (ganzen und halben)
Graden von der zum Kiel senkrechten Richtung nach vorne und
nach achter, so weit es die zulassige gross! e Backsung der aussersten
Geschiitze gestattet, jedoch nicht iiber 15° nach jeder Richtung hin.
Auf Bugbatterie-Schiffen konnen iiberdies die vordersten Geschiitze
aller Batterien in der Kielrichtung parallel zu einander eingestellt
werden; dies gibt das Bugfeuer.

Die Mil tel fiir Seitenriehtung sind je nach der Einrichtung
der Laffetirung verschieden. Bei den Geschiitzen auf Schlittenraperten
wird die Gradeintheilung auf der ruckwartigen Backsschiene,
Fig. 121, eingeschnitten, und zwar jene fiir die Seitenriehtung nach
links auf der rechten, jene fiir die Richtung nach rechts auf der
linken Seite von der Grundstellung des Geschutzes (senkrecht zum
Kiel); die Striche fur ganze Grade sind langer gezogen und mil der
Gradzahl beschrieben. Den Weiser zu dieser Eintheilung bildet bei
Schlitten mit Schleifriegeln der beziigliche Rand des hinteren Riegels,
bei auf Rollen stehenden Schlitten ist an jedem Rollentrager ein
eigener Zeiger a, Fig. 122, befestigt. Fiir die Concentrirungsrichtung
ist an der entsprechenden Stelle in der Backsschiene (eventuell in
einer daselbst eingesetzten Biichse) beiderseits des Geschutzes ein
cylindrisches Loch a, Fig. 121, ausgenommen, in welches ein Stopper
mit seinem Zapfen eingesteckt wird; bei der Einstellung der Richtung
wird das Geschiitz bis zum Anstossen der beziiglichen Schlittenrolle
(des Riegels) an den Stopper gebackst.

Bei den Geschiitzen auf Radraperlen geschieht die Einstellung
der Seitenriehtung nach zwei Backsstaben a, Fig. 123, welche an
der Aussenseite der Rapertwiinde in Hiilsen b horizontal verschiebbar
und mittelst Druckschrauben festzustellen sind. Jeder Richtstab ist
am ruckwartigen Ende mit einem Knopfe e versehen, um eine
zwischen den beiden Staben gezogene Backsleine zu halten; bei
Einstellung der Richtung wird diese Leine parallel zum Kiel gestellt,
was nach einer in das Deck eingeschnittenen. durch Ausftillen mit
Minium kenntlich gemachten, zum Kiel parallelen Linie beurtheilt
wird. Um das Geschiitz um einen angegebenen Winkel nach links
zu richten, muss der rechtsseitige Backsstab um ein entsprechendes



Mass nach riickwarts gezogen werden, wahrend der linksseitige in
der Grundstellung eingeschoben verbleibt.; bei Richtungen nach rechts
wird der linksseitige Stab zuriickgezogen. Das Mass des Zuriick-
ziehens des beziiglichen Stabes gibt eine Gradeintheilung, welche an
der ausseren Seitenflache des Stabes eingeschnitten ist und zu
welcher der riickwartige Rand der Backsstabhiilse den Weiser bildet;
die Grundstellung des Stabes ist dureh einen mit 0 besehriebenen
Strich markirt. Fur die Concentrirungsrichtung ist ein Slrich an der
oberen Flache des beztiglichen Stabes eingeschnitten.

Um beurtheilen zu konnen, wann das feindliche Object in den
supponirten Zielpunkt gelangt, wann also die gleichzeitige Abfeuerung
aller auf diesen Punkt eingerichteten Geschtitze zu veranlassen ist,
dient das Peilinstrument, Fig. 124, welches auf Deck zunachst der
Commandobriicke aufgestellt wird. Das Peilinstrument vereinigt die
Einlheilung des Richtstabes und der Backssehiene eines Geschiitzes
in sich und ist liberdies mit einer Visireinrichtung versehen. Die Basis
des Instrumentes bildet ein dreiseitiger Rahmen a , dessen eine Seit.e
bogenformig gestalt et ist und zur Anbringung der Gradeintheilung fur
Seitenrichtungen dient, wovon der Rahmen die Bezeichnung Hori¬
zontal -Gradbogen ftihrt. Auf dem Rahmen is,t ein mit seinem
riickwartigen Ende den Gradbogen umgreifender Arm, derDiopter-
trager b, horizontal drehbar und mittelst einer Druckschraube c
festzustellen. Der Dioptertriiger ist mit einem vertical aufslehenden
kurzen Bogenstiick, dem Vertical-Gradbogen d, versehen,
welcher fur die Correctur der Krangung eingetlieilt ist. Auf dem
Dioptertriiger ist der Diopter e um einen horizontalen Bolzen in
verticaler Richtung drehbar und mittelst einer Druckschraube/ am
Vertical-Gradbogen festzustellen. Das Diopter hat vorne einen verti-
calen, mit dem Visirkorne g versehenen Arm, ruckwiirts einen
Rahmen h, auf dessen Seitenarmen die Distanzscala angebracht ist;
innerhalb des Rahmens ist das Visirabsehen i verschiebbar, und
zwar mittelst einer Schraube h, welche mit. ihrem oberen Ende in
das Absehen eingreift und fur welche in dem Fuss des Rahmens
anstatt des Muttergewindes ein Fuhrungszahn eingesetzt ist. Auf dom
Diopter ist eine Wasserwaage l befestigl, welche durch einen mes-
singenen Deckel geschiitzt wird.

Jede Bordseite hat ihr eigenes Peilinstrument; nachdem die
beiden Peilinstrumente eines Schiffes in der Eintheilung des Hori-
zontal-Gradbogens verschieden sind, so werden sie zur Unterscheidung
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mit. einem eingeschlagenen »R.« (reelite Bordseite), beziehungsweise
»L.« (linke Bordseite) bezeichnet.

Die Eintheilung des Horizontal-Gradbogens fur Parallelfeuer ist
in ganzen und halben Graden ausgefuhrt, die Concentrirungsrichtung
ist durch einen langeren und starkeren Strich und durch ein uber
der Bogenflaehe hervorragendes kleines Knopfchen markirt; den
Weiser der Eintheilung bildet der rechte Rand des Dioptertragers.
Auf Bugbatterieschiffen ist. auf dem Instrumente der rechten Bord¬
seite die Bugrichtung durch einen langeren Strich markirt. —

Die Eintheilung fur Krangung auf dem Vertical-Gradbogen ist
ebenfalls in ganzen und halben Graden bis 5° nach auf- und abwarts
ausgefuhrt; den Weiser dieser Eintheilung bildet der obere Rand des
Diopters. Die Distanzscala bezieht sich, nachdem hier keine Elevation
einzustellen ist, ausschliesslich auf die Positionswinkel; da diese mit
dem Wachsen der Distanz abnehmen, so lauft die Scala von oben
nach abwarts. Wegen des geringen Abstandes, den die Striche fur
Distanzen von 100 zu 100 “/ batten, sind nur Distanzen von 200 zu
200 auf grossere Entfernungen sogar nur von 400 zu 400 mj
beriicksichtiget, und es sind die Striche abwechselnd auf beiden
Rahmenstaben gezogen; den Weiser der Scala bildet der obere Rand
des Absehens.

Das Peilinstrument ist auf einer bronzenen Scheibe m, Fig. 124,
mit cylindrischem Zapfen aufgestellt. Die Verbindung geschieht durch
drei Schraubenbolzen (Justirschrauben) n, n, n, welche zum Hori-
zontalstellen des Instrumentes bei der Installirung und bei einer
etwaigen spateren Revision dienen; ist das Instrument richtig gestellt,
so werden diese Schrauben durch von seitwarts eingeschraubte Stifte
gegen jede Verriickung versichert. Das Instrument mit der Scheibe
wird auf einem auf Deck (eventuell auf der Commandobrticke) be-
festigten Pei Is tan der p aufgestellt, wobei der cylindrische Zapfen
der Scheibe in den Slander eingeschoben und durch einen quer
durcligesteckten Schraubenbolzen versichert wird. DieWasserwaage
auf dem Peilinstrument hat den Zweck, jede eventuell eintretende
Veranderung der eingestellten Krangung anzuzeigen, sowie erkennen
zu lassen, ob die richtige Stellung des Instrumentes noch vorhanden
ist. Beim Nichtgebrauche wird das Instrument samnit Unterlage vom
Stander weggenommen und in einem Kasten versorgt; zum Schutze
des Standers wird liber denselben ein Ueberzug aus getheerter
Leinwand gezogen.
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Die auf den Richtstiiben der Geschiitze nnd am Vertical-Grad-
bogen des Peilinstrumentes einzustellende Krangung wird auf dein
Krangungspendel, Fig. 125, abgelesen, welches in einer Deek-
lucke des Schiffes, wo es von den Peilinstrumenten aus gut gesehen
werden kann, installirt ist. Derselbe bestebt aus deni, an der Ruck-
wand eines durch eine Glasthiire geschlossenen Kastens a im Punkte c
drehbar aufgehangten Pendel 6, welcher mit der Spitze auf der
unten angebrachten Gradeintheilung d (30 Grad nach jeder Seite)
die Krangung angibt, und dem im Punkte e aufgehangten Gegen-
gewieht/, welches ein ruhiges Arbeiten des Pendels befordern soil.
Da durch das Gegengewicht der Ausschlag des Pendels ein geringerer
wird, so miissen die Grade kleiner, als sie dem Radius entsprechen,
gemacht werden, und zwar um so kleiner, je kleiner der Kran-
gungswinkel ist; bei grosserem Ausschlag ist namlich die Gegen-
wirkung des Gegengewield es wegen der ungiinstigen Wirkungsrichtung
eine geringere.

Auf den Donaumonitors besteht das Peilinstrument bios aus
dem Diopter, welches beim Gebrauche in eine Nuth der Thurmwand
falzartig geschoben wird; zum Durehvisiren ist die Thurmwand ober-
halb der Falznuth vertical geschlitzt. —

Das Zeichen zum gleichzeitigen Abfeuern der mittelst der
aussergewohnlichen Richtmittel eingestellten Geschiitze wird mit einer
Signalglocke gegeben, welcbe in der Batterie angebracht ist; der
Glockenzug, mittelst welchem der Schliigel durch Spannen und Aus-
losen einer Signalfeder in Thatigkeit gesetzt wird, ist zum Peilinstru¬
ment durch den Peilstander gefuhrt und wird durch einen aus
demselben hervorragenden Hebei gehandhabt. In der Regel dient, fur
beide Bordseiten eine gemeinschaftliche Glocke mit zwei Sehlageln
und zwei Glockenzugen, oder selbst mit nur einem Schliigel, mit
welchem die zu den beiden Peilinstrumenten gehenden Glockenziige
verbunden sind. Auf Schiffen mit zwei Batterien tibereinander
(Custozza, Albrecht) hat jede Batterie eine eigene Glocke, jedoch sind
die beiden (ilockenzuge jeder Bordseite mit einander verbunden,
so dass durch Einen Druck auf den Hebei des gemeinschaftlichen
Glockenzuges beide Schliigel gleichzeitig in Thatigkeit gesetzt werden.

Die Mittheilung der Commandos von der Brucke aus in die
Batterie und der umgekehrt gehenden Meldungen gesebiebt durch
ein Sprachrohr, welches von jedem Peilinstrument bis in die be-
zuglicbe Batterie gefuhrt ist. Auf Schiffen mit zwei Batterien uber-
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einander enden die beiden Sprachrohre jeder Bordseite (von der
unteren und oberen Batterie) bei dem Peilinstrument in einem ge-
meinsehaftlichen Mundstiick.

Die aussergewohnlichen Richtmittel mit ihren Aecessorien (Peil-
instrumente, Signalglocken, Sprachrohre) kommen nur auf den Bat-
teriesehiffen (gedeckien Corvetten, Fregatten, Panzerschiffen) vor.

2.) Bewegungsmittel.
Die zum Eleviren, Backsen, Aus- und Einholen der Schiffs- und

Bootsgeschiitze, zum Fortschaffen, Aus- und Einschiffen der Landungs-
geschiitze, sowie zum eventuellen Hemmen der Bewegungen in Ver-
wendung kommenden, an den Gesehiitzen selbst nicht fix ange-
brachten Gegenstande sind:

Handspaken, holzerne Hebebiiume, der Obertheil (Griff)
conisch, der Untertheil (die Feder) prismatisch gestaltet und am
Ende dreikantig abgeflacht; die Feder der bei den schwereren Ge-
schiitzen in Verwendung stehenden Handspaken ist durch zwei ein-
gelegte eiserne Rippen verstarkt. Die Handspaken werden bei den
gusseisernen 12^ und 15 cfm Geschutzen auf Radraperten zum Back-
sen, bei alien Geschutzen uberhaupt. als eventuelle Hilfsmittel bei
Bewegungen und Manipulationen jeder Art verwendet.

Backshebel aus Eisen, zum Backsen der 9 ('jm und 7 ejm Ge-
schutze auf Depressionslaffeten.

Richt- und Excenterspaken, Fig. 126, aus Holz und am
starkeren Ende mit einem eisernen Zapfen a versehen, mittelst
welchem sie (zum Eleviren des Rohres) in die Locher der Richtscheibe,
beziehungsweise (zum Aufstellen des Rapertes oder des Schlittens
auf die Exeenterrollen) in die Hulsen oder Durchbohrungen der
excentrischen Rollenaxen eingesteckt werden. Die Spake ist oberhalb
des Beschlagringes prismatisch gestaltet, b, um das Rollen derselben
auf dem Decke zu verhindern.

Rollspaken, Fig. 127, den Handspaken ahnlich, nur am unteren
Ende mit einem schief aufstehenden Zapfen a und einer Queraxe
versehen, welche zwei messingene Rollen b tragt. Die Rollspaken
kommen nur bei den gusseisernen 15 c/» Geschutzen auf Schlitten-
raperten vor und vertreten die riickwartigen Rapertrollen beim Aus-
und Einholen. Hiezu werden die Rollspaken unter den Schwanz der
Raperlwande eingeschoben, so dass der Zapfen in den daselbst ein-
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gesetzten Ring eintritt; durch Niederdriicken der Spaken bis zur
horizontalen Lage wird das Rapert so weit gehoben, dass auch die
vorne am Rapert angebrachten Rollen belastet werden.

Pivotklappenhebel zum Liiften der aufzuschlagenden Pivot-
klappen bei den mit diesen versehenen Raperten.

Backs- und Concentrirungsstopper, Fig. 128, zum Hemmen
der Geschiitze auf Schlittenraperten beim Racksen in die Concen-
trirungsrichtung, sowie zum Hemmen der 15 cJm Drehgesehiitze beim
Pivotwechseln und zum Feststellen der auf Drehscheiben installirten
Geschiitze in der Grundstellung; derselbe ist ein schmiedeeisernes
Stockel, an der einen Seite, a, entsprechend jenem Schlittentheile,
welcher an den Stopper anzustossen hat, gestaltet (bei Schlitten mit
Rollen conform der Rolle, bei Schlitten mit Schleifriegel als recht-
winkelig zum Stockel aufgebogene Platte) und mit einem cylindri-
schen Zapfen versehen, welch’ letzterer in das Stopperloch der Backs-
schiene eintritt und dem Stopper den Halt bietet. Bei den Stoppern
fur Schlitten mit Rollen ist der Zapfen h in dem cylindrisch ver-
starkten Stockel nach auf- und abwiirts verschiebbar, — aufwarts
geschoben tritt er giinzlich in das Stockel zuriick, so dass dieses
gleitend auf der Backsschiene gegen das Geschutz oder von diesem
weg bewegt werden kann; am oberen Ende des Zapfens ist eine
Handhabe e angebracht. Das Loch fur den Zapfen des Stoppers
ist entweder in die Backsschiene selbst oder in eine eingesetzte
Stopperbuchse gebohrt.

Backstau zum Backsen der 21 cjm und 24% II. Kl. Batterie-
geschutze mittelst der Schlittenwinde; an einem Ende des Taues ist
ein Haken eingespliesst, um dasselbe in den Backsring auf Deck ein-
haken zu konnen.

Taljen (Flaschenziige) zum Aus- und Einholen aller Geschiitze
von 12 (jm aufwarts, welche nieht mit Aus- und Einholketten ver¬
sehen sind (beim 28 % Geschutz als Reservemittel), sowie zum
Backsen der 9% Geschiitze, der gusseisernen 15% Geschiitze auf
Schlittenraperten, der gusstahlernen (bronzenen) 15 % und der 18 %
Geschiitze.

Es gibt Taljen mit metallenen und solclie mit holzernen
Blocken. Die metallenen Blocke, Fig. 129, haben messingene Scheiben,
der Haken a ist drehbar in das Gehause b eingeselzt, zum Befestigen
des Laufers ist am Gehause ein Ring e angebracht; die holzernen
Blocke haben Scheiben aus Bockholz, zum Befestigen des Ilakens
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nnd des Liiufers ist auf dem Gehiiuse ein Tau stroppartig ange-
bracht. In der Artillerie kommen folgende Taljengattungen vor:
Taljen mil einem einfachen Blocke und einem Haken am Lauferende
(Klapplaufer), — Taljen mil zwei einfachen Blocken (einfache
Taljen), — Taljen mil. einem einfachen und einem doppeltenBlocke.

Klapplaufer (aussehliesslich mil metallenen Blocken) werden
nur zum Aus- und Einholen der 21 %, und 24 cJm (11. Kl.) Breitseit-
geschiitze verwendet, wobei der Laufer mittelst, der Schlittenwinde
eingewunden wird. Einfache Taljen mil hdlzernen- Blocken werden
zum Backsen, Aus- und Einholen der gusstahlernen (bronzenen) 15 cjm
(ieschiUze, sowie zum Backsen der 9 %, und 18%, Geschiitze, — solehe
mil metallenen Blocken zum Aus- und Einholen der 24 %, I. Kl.
und 26 %, (IeschiUze mittelst der Schlittenwinde angewendet. Bei
den letzteren Taljen ist. der eine Block ein Kinnbacksblock; es
kann namlich das Gehiiuse auf der einen Seite behufs Einlegen oder
Herausnehmen des Laufers geoffnet werden, um die Talje aueh als
Klappliiufer beniitzen zu kbnnen, d, Fig. 129. Die Taljen mil. einem
einfachen und einem doppelten hdlzernen Blocke kommen bei den
18%,. Geschiitzen zum Ausholen mid bei den gusseisernen Geschiitzen
sowol zum Aus- und Einholen als zum Backsen vor. Zu dieser letz¬
teren Taljengallung gehort auch das Einholwipp des 18%, Gesehiitzes,
Fig. 67, nur dass bei diesem die beiden Scheiben vorne und die Scheibe
riickwarls in getrennten lixen Blocken, und zwar die vorderen r' an
der Raperlsohle, die riickwiirtige r an der Schlittensohle angebracht
sind, wiihrend das Tau an einem vom einfachen Block getrennten
Haken feslgemacht isl: um den nach ruckwiirts gehenden Zug in
einen sell lichen zu verwandeln, wird der Laufer nodi (lurch einen
am Schlitten mittelst eines Stroiips befestigten Fussblock gefiihrt.

Backsringe, Einholring, auf Deck, zum Einhaken der Backs-
faljen (Backslaue) und der Einholtalje. Diese Binge sind entweder
lix in das Deck eingeselzt, wobei der Bolzen derselben in der Hegel
(lurch das Deck gefiihrt und mittelst einer Schraubenmutter fest-
gehalten ist, — oder es wird der Ring in eine im Deck mil Sehrauben
befestigte Biichse nur im Gebrauchsfalle eingeschraubt, sons! aber
in der Requisitenkiste verwahrt. Die Backsringe konnen sowol ein-
fach als auch, im Falle sie fur zwei (ieschiUze dienen, doppelt sein.

Taljenhaken in der Bordwand, zum Einhaken der Seiten-
taljen beim Ausholen der Breitseitgeschulze; die Bolzen dieser Haken
sind (lurch die Bordwand gefiihrt und mittelst Muttern festgehalten.

9
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Brohk, Fig. 130, zum Hemmen des Rucklaufes. Es gibt zwei
Gattungen von Brohks, und zwar:

Der eintheilige Brohk, durch das Rapert gefuhrt und mil den
Enden an den in der Bordwand befestigten Brohkaugbolzen ver-
bunden. Die Verbindung geschieht mittelst eines Schiikels a, welcher
in ein am Brohkende hergestelltes und mittelst eines eisernen Binges
(der Kausche b) ausgefiittertes Auge eingesetzt. ist; das zur Bildung
des Auges iiberlegte Brohkende ist auf der einen Seite in den Brohk
eingesplisst, e, auf der anderen Seite aber mit dem Brohk zu-
sammengebindselt, d, um den Brohk nacli Erforderniss verlangern
Oder verklirzen zu konnen. Der Brohk ist im mittleren Theile e, so
weit er sieh am Raperte reibt, mit Leder bekleidet. Der eintheilige
Brohk kommt bei den Radraperten der gusseisernen Geschiitze, beim
15 cjm Halbschlittenrapert, beim 18 % und 21 cj,n Rapert vor.

Der zweitheilige Brohk, aus zwei getrennten Tauen bestehend,
welche beiderseits der Laffetirung mit einem Ende am Rapert, mit
dem anderen am Schlilten eingeschiikelt sind; der Schakel greift
nicht directe in die Kausche ein, sondern ist mit dieser mittelst
eines Ringkettengliedes / verbunden. Die Herstellung der Augen fur
die Kausche geschieht bei jedem Brohktau wie beim eintheiligen
Brohk. Der zweitheilige Brohk kommt bei den hblzernen Schlitten-
raperten der gusseisernen 15 c/m Geschiitze vor.

Ziehtaue und Ziehgurten zum Fortschaffen des Eandungs-
geschutzes. Das Ziehtau, Fig. 131, ist an einem Ende mit einem
Doppelhaken a zum Einhaken in den Protzstock und der Lilnge
nach mil vier Knebeln b, b zum Befestigen der Ziehgurten, Fig. 132,
versehen; die letzteren sind breite Umhanggurten a mit einem Auge b
fur den Knebel des Ziehtaues.

Sperrtaue zum Sperren der Rader des Landungsgeschiitzes
sowol beim Fahren, als auch zur Vermindenmg des Rucklaufes
beim Schiessen. Auf jeder Seite des Geschiitzes ist ein Sperrtau an
einem Ringe des Protzslockes befestigt., und zwar mittelst eines Auges,
welches im Sperrtau durch Bindselung derart hergestelll ist, dass zwei
Enden von verschiedener Lange entstehen; das kiirzere Ende ist mil
einer Kausche, das lilngere aber mit einem Doppelhaken versehen.
Zum Sperren des Rades wild das lilngere Ende um den Radkranz
gelegt und dann der Doppelhaken des liingeren Endes in das Auge
des kiirzeren eingehakt; nach dem Losen der Sperrung wire! das
lilngere Ende in den Haken am Slirnbolzen der Laffete eingehilngt.
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Stropp zum Ein- und Ausschiffen des 7 cjm Rohres bei Lan-
dungen, und zwar ein Stropp um die Rohrmiindung, der zweite
um das Bodenstiiek vor dem Querloch; durch beide Stropps wird
der Lange nach’ein Bootsruder gesteckt und uiittelst, desselben das
Rohr aus dem Boole oder in dasselbe getragen.

Riemen zum Befestigen des Bodenstiickes an der Laffete
wahrend des Fahrens. Derselbe ist. an den Versteifungswinkeln der
Laffetenwande angebrachi, und zwar links der Theil mit, der Schnalle.

3.) Gegenstande zum Auswischen, Laden, Ansladen und
AMeuern des Geschiitzes.

Wischer, Fig. 133, ein an einer SLange a befestigter cylin-
drischer Kolben b, iiber welchen die Wischerhaube e gezogen
und mittelsl einer Marlingschnur festgebunden wird; in die Haube
sind Biischel aus Aloefasern eingezogen. Die Wischerstange ist. bei
den Hinlerladern vom 12 cfm aufwiirts zweitheilig; die beiden Stangen-
Ibeile kbnnen nach Bedarf mit einander verbunden Oder yon ein-
ander getrennt werden. Hiezu ist der den Kolben Iragende Vorder-
theil am Ende mit einer Metallhlilse versehen, welche ein Mutter-
gewinde d enthftlt; der ruckwiirlige Stangentheil (die Yerliinge-
rungsstange e) triigt eine iihnliche Hiilse mit einem Gewind-
zapfen/, welcher in das Muttergewiride der Wischerstange ein-
geschraubl wird. Uin ein allenfallsiges Aufschrauben der verbundenen
Stangent.heile wiihrend des Auswischens zu verhindern, ist in der
Hiilse der Verlangerungsstange ein Schuher g eingelassen, welcher
in eine entsprechende Ausnehmung der Hiilse der Wischerstange ein-
gesehoben wird. Die auf die untere Flache des Schu hers driickende
Feder h verhinderl ein allenfallsiges Zuriickweichen desselben. Vor
der Trennung der Stangentheile muss die Feder h herabgedrtiekt
und sodann der Schuber zuriickgezogen werden.

Um die Beschadigung der Bohrung durch die Theile des
Verbindungsmechanismus zu verhindern, sind beiderseits desselben
an den Stangentheilen starke Wiilste i aus Kautschuk her-
gestellt.

Der Wischer der 7 c/m und 9 cJm Geschiitze, Fig. 134 , besteht aus einem
zweitheiligen, mit Kupferringen beschlagenen Kolben a, a, der an
seiner Mantellliiche mit Wacavafasern b, b beselzt ist, und aus der
mil dem Entlader c versehenen Wischerstange d. Auf den Wischer-
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kolben wil’d beim Nichtgebrauche des Wischers eine lederne Wischer-
haube gezogen und durch einen Riemen festgemacht.

Setzer, Fig. 135, ein starker, mit Metallreifen beschlagener
Kolben a an einer Stange b zum Anselzen des Geschosses und
(bei Vorderladern) der Kardu.se. Rer Setzer konunt bei den schweren
Geschutzen von 18 %, aufwarts, sowie bei den 9 %, und 7 cjm. Ge-
schiitzen vor. Bei den letzteren Geschutzen ist der Setzer, bestehend
aus einem Kolben mit Handhabe, aus einein Stuck erzeugt. Der
Kolben ist bei den Vorderladern an der Stirne mit einer demGeschoss-
kopfe conf'ormen Ausnehmung e versehen.

Wischer und Setzer flihren den Collect ivnamen Lcidzeug; dieses
besteht demnach bei den schweren Geschutzen (von 18% aufwarts)
und bei den 9 %t und 7 cjm Geschutzen aus Wischer und Setzer, bei
den 12 %, und 15%,, Geschutzen aber aus deni Wischer allein. Das
Ladzeug der in den gedeckten Batterien installirten Geschutze wird
zur rechten Seite des Geschutzes in die zwischen den Deckbalken
angebrachten Ladzeughaken eingelegt.. Der Ladzeughaken besteht
aus zwei durch einen Querstab verbundenen kurzen Eisenstaben,
welche oben in eingeschraubte Augen eingehilngt, sind und am unteren
Ende in Bingen ein Ouersluck tragen; dieses ist an den Enden
hakenformig aufgebogen, wodurch sich zwei Lager fur die einzu-
legenden Stangen bilden; bei den schweren Hinterladern (von 21%,
auf'wiirts), bei welchen drei Stangen (die Wischerstange, die Verliin-
gerungsstange und die Setzerstange) einzulegen sind, ist das Quer-
stiick auch in der Mil to zur Formirung eines dritten Stangenlagers
ausgebogen. Beim Feslmachen des Geschiilzes werden die Ladzeug¬
haken, damit sie nicht zu lief herunterhangen, mittelst einer iiber
Rollen laufenden Leine in die Hiihe gehoben und durch Belegen der
Leine in dieser Lage erhalten. Bei den auf Deck installirten 12 %,.
und 15 %, Geschutzen werden Wischer und Verlangerungsstange
wahrend des Gebrauches auf zwei niedrige holzerne Ladzeug-
gestelle, welche mit Ausschnitten als Stangenlagern versehen sind,
gelegt. Die Wischerstangen des 7 cjm Geschutzes sind mit Oehren ver¬
sehen, uin sie an das Landungsgeschutz anschnallen zu kiinnen, zu
welchem Zwecke an deni Sattel fur die Munitionskasten Schnall-
riemen angebracht sind.

Tempirschliissel zum Tempiren der Shrapnels. Der Schliissel
fur die Shrapnels der 7%, und 9%, Geschutze, Fig. 136, hat zwei
Zacken a, a. welche in die Ausschnitte der Tempirplatte eingreifen.



133

Der Schliissel der 12% und 15% Shrapnels, Fig. 137, ist ein mil
einer Handhabe a und mil, Zahnen b zurn Erfassen der Warze der
Satzscheibe versehener Hing c. welcher an einer Sl.elle d offen ist,
damit der Tempirstrich sichtbar bleibt; am Ende der Handhabe ist
ein Haken zum Ausziehen des Vorsteckers aus dem Percussions-
apparat angel »rac;ht.

Bohrnadel, Fig. 137 , zum Aufstechen der Karduse bei den
Geschiitzen mit Oberziindung, sowie zur Visitirung und evenluellen
Reinigung des Ziindloches iiberhaupt; sie hat, am unteren Ende Bohr-
gewinde a und ist, am oberen mit einem Querarm oder Auge b als
Griff versehen.

Ziindlochdurchschlag zum Freimachen des Ziindloches, im
Falle dies mil der Bohrnadel nicht, bewirkt. werden konnte; er ist,
ein starker stahlerner Stiff, im Kopfe mit einem Loch zum even¬
luellen Durchstecken der Bohrnadel versehen. Beim Gebrauche des
Ziindlochdurchschlages kommt, ein kleiner eiserner Hammer mit
holzernem Stiel in Anwendung.

Abzugsleine, Fig. 138, I und II. zum Abfeuern des Brandels;
an einem Ende der Heine isl ein Knebel a als Handhabe, am
anderen Ende ein Karabinerhaken* b zum Einhaken in den
Reibedraht des Brandels befestigt. — Damit der Haken mit den
daran hangenden, beim Schusse aus dem ZiAndloch geschlenderten
Resten des Brandels die Bedienungsmannschaft. nicht beschadige,
wird die Abzugsleine am Geschiitzrohre festgehalten. Dies geschieht
bei den Geschiitzen mit Oberziindung mi H eist des Fuhrungsauges e,
Fig. 138 , //, (lurch, welches die Abzugsleine geschoren ist. und welches
in einer solchen Entfernung hinter dem Ztindloche postirt ist, dass
es den fur das Abziehen des Brandels nothigen Zug der Leine
gestattet und diesen beim Anstossen des in der Leine angebrachten
Knotens d an das Auge hemmt. Bei den Vorderladern und 9% Ge-
schiitzen ist ein eigenes Fiihrungsauge in das Rohr eingeschraubt; bei
den gusseisernen Geschiitzen aber ist der ringformige Kopf der einen
Befestigungsschraube des Mitlelaufsatzes als Fiihrungsauge benutzt.

Bei den Geschiitzen mit Centralziindung ist die Abzugsleine,
Fig. 138, I. mit einer an derselben lautenden Schlinge (Fuhrungs-

* Der Karabinerhaken ist mil einer die Hakenoffnung schliessenden Feder
versehen. so dass der Gegenstand, in vvelchen der Haken eingehangt ist, nicht
von selbst aus dem Haken S;"pringen, sondern nur nach dem Niederdriicken der
Feder herausgenommen werden kann.
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schlinge e) versehen. welche um einen Aufsatzstollen ge-
schlungen wird.

Falls bei einge.sel.zl.em Brandel noeh Hohenrichl.ung und Distanz
geandert werden soli, so wird zur Vermeidung .jeder (lefahr das an
der Abzugsleine befindliche Auge e (Sicherheitsauge) bei den
Abzugsleinen fur die Geschiitze mil Oberziindung liber den oberen
Theil c' des Fuhrungsauges gelegt, bei den Abzugsleinen fur Geschiitze
mit Centralzundung in den an der Schlinge befestigten Haken /
eingehakt. *

Dammzieher zum Ausziehen der Pal,rone beirn Ausladen der
Vorderlader; er besteht aus zwei S-formig gewundenen, zugespitzten
Drahtstiicken, welche in eine Stange eingesefzt sind.

Die 7 cJm und 9- c)n Geschiitze haben zum Entfernen der Kardusen
aus dem Kohre einen eigenen Patronenauszieher aus starkem
Messingdraht, an einem Ende mit einem Haken, am anderen mit
einem Oehr versehen.

Entlader zum Entfernen der Geschosse aus der Hohrung. Der
Entlader der Hinterladgeschiitze ist ein kurzer hiilzerner Cylinder,
Fig. 139, /, einerseits dem Geschosskopfe conform ausgedreht, welcher
von der Miindung aus in die Hohrung eingefuhrt wird, um als Zwi-
schenlage beim Herausdriicken des Geschosses durch den Wischer
zu dienen. Hei den l 1'/,,,. und 9 e/m Geschiitzen ist der Entlader an
dem einen Ende der Wischerstange befestigt. (Siehe Fig. 134 e.) Der
Entlader der Vorderladgeschiitze, Fig. 139, 11. ist aus Eisen und besteht
aus drei in das Charnierst tick a eingesetzten, am unteren Ende
mit Warzen versehenen Armen b. an welchen im Obertheile die
Federn c, c befestigt sind, die sich an die Stange d lehnen und die
Warzenenden der Anne gegen innen driicken: die Stange endet
unt.en in der Conus e und tragt. die Scheibe/, welche den Armen 6
zur Fiihrung dient. Wird der Entlader liber den Geschosskopf
geschoben, so springen die Warzen der Arme, an die Hebelocher
gelangt, infolge der Wirkung der Federn e in die Locher ein: beim
Zuruckziehen der Stange gleitet die Fiihrungsscheibe/an den Armen
nach aufwarts, bis sie an in die Arme eingesetzten Grenzstiften
ansteht; hiedurch gelangt auch der Conus e an die Federn e, driickt

* Die Abzugsleine des 7 Bootsgeschiitzes mit Oberziindung hat kein
Fuhrungsauge, sondern eine Fiihrungsschlinge, auch feldt das Sicherheitsauge;
bei der Abzugsleine des Landungsgeschiitzes felilt auch die Fiihrungsschlinge.
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rliese nach aiiswaris und verhindert das Auslreten dor Warzen aus
den Hebeldchern wahrend des Ausziehens des Gesehosses.

Ausziehhaken, Fig. 140, zum Entfernen des Abschlussringes
nach dem Schusse bei den gusseisernen Geschiitzen. Dieser ist ein
holzerner. mit einer Handhabe versehener Stab a , in welchen nahe
am oberen Ende ein Querarm b drehbar eingesetzt ist; zum Ent¬
fernen des Ringes wird der Stab mit dem Kings desselben bei-
gedrehten Querarm in die Bohrung eingefiihrt, die Bodenkappe aus
dem Binge nach vorwarts gestossen, sodann der Stab dem Boden-
rande des Ringes so nahe gebracht, dass sich der Querarm beim
Zuriickziehen des Stabes quer stellt, und den Ring erfasst. (Die
Bodenkappe wird nicht aus dem Rohre entfernt, sondern beim Aus-
wischen mit dem Wischer in die Ziige gestossen und beim nachsten
Schusse hinausgeschossen.)

Ausladezange, Fig. 141. zum Entfernen des Abschlussringes'
beim Ausladen. Die vorderen Zangenarme a, a sind an ihren Enden
rechtwinklig nach auswarts gebogen und dienen zum Erfassen des
Ringes; die ruckwartigen Anne werden durch eine Feder b ausein-
andergehalten. Der eine der ruckwartigen Anne hat einen im Char-
nier beweglichen Querarm e, welcher in ein am anderen Anne
angebrachtes Auge eingehakt, wird, die Anne in entsprechender
Entfernung auseinanderhalt, und zugleich eine Handhabe beim Her-
ausziehen des Ringes bildei

4.) Gregenstande filr den Munitionstransport.
a) Fiir Kardusen.

Die 28%. Kardusen werden in ihren Kisten zum Geschiilz ge¬
bracht, Hiezu wird in die, in die Vorkammer herausgebrachte Kiste
ein eiserner Diigel eingehakt, die Kiste mit einer Talje in das
Zwischendeck gehisst, mittelst, ernes Transporteurs auf der Trans-
portschiene zur Auflangerluke gebracht, sodann mit einer Talje
in die Batterie gehisst und bier abermals mittelst Transporteur
zum Ladeloch des Geschiilzes gebracht, Die Kardusen der iibrigen
Schiffsgesehutze werden zum Transport aus der Pulverkammer in die
Batterie in Koker gegeben, diese im Zwischendeck zu den Auf-
langerluken gebracht und entweder mittelst Kokeraufholern in
die Batterie gehisst odei'- in Kokertriiger gestellt, aus welchen sie
von der Batterie aus genommen und zu den Geschiitzen getragen
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werden; die leeren Koker werden wieder mittelst der Kokeraufholer
in das Zwischendeck gestrichen Oder cfurch einen im Zwischendeck,
evenluell in der Pulverkammev (Vorkammer) endenden Koker-
schlauch direel zur Pulverkammer befordert, Um das Eindringen
von Feuerfunken in die zur Ausgabe der Kardusen geoffnete Pulver¬
kammer abzuhalten, sind die Auflangerluken, sowie eventuell die
Zugange zur Pulverkammer durch vorgehiingte schafwollene Feuer-
schirme abgeschlossen.

Der Tragbfigel f, Fig. 107, fur 28 7„, Karduskisten ist, mil
einem Doppelauge li zum Einhaken der Hisstalje, beziehungsweise
des Transporteurs, und am Ende seiner Arme mil Haken i zum Ein-
hiingen in die Augen der Kiste versehen.

Der Transporteur, Fig. 142. fi'ir diese Kisten hal drei Pollen,
deren Axen in ein gemeinschaftliches Lagerstiick a eingesetzt sind,
welch’ letzteres an der unteren Seite einen Haken b zum Anhiingen
des Tragbugels hat. Alle drei Pollen sind am Umfange ausgekehlt,
so dass sie, und zwar eine von oben, zwei von union, die Trans-
portschiene e, ein an den Decktragern befestigl.es Flacheisen, iiber-
greifen. Beim Transporte Isluft die obere Rolle cl auf der Schiene,
wahrend die beiden unleren e. e die sichere Fuhrung bewirken; die
obere Rolle ist in der Auskehlung, zur Vermeidung von Gerausch,
mit Kautschuk belegt. -— Die Trarisportsehiene in der Batterie isl
hinter dem Geschiilze in einem Bogen gefiihrt, welcher seinen
Mittelpunkt, in der verlangerten Axe des Gefechtspivotbolzens hat,
wodurch sie bei jeder Backsung die gleiehe Entfernung von der
Bodenflache des Geschiilzrohres behhlt; von dem Punkte der iiusser-
sten Backsung ist die Schiene in sanfter Kriimmung bis ober die
Auflangerluken gefiihrt.

Der Koker, Fig. 143, ist aus Leder in cylindriseher Form erzeugt
und mit einem Deckel a versehen, welcher beim Oeffnen an der
Tragleine 6 des Kokers hangen bleibt: die Koker der rechten Bat¬
terie sind schwarz. jene der linken weiss angestrichen. Die Koker
der schweren Hinlerladgeschutze (von 21 7m aufwiirts) haben einen
inessingenen, zum Oeffnen eingerichteten Boden c, dessen Reif'en
mit zwei rechtwinklig sich abzweigenden Schlitzen d versehen ist,
in welche zwei am Koker angebraehte Stifle e eintreten, um den
geschlossenen Boden lestzuhalten; der gehfl'nete Boden bleibt mittelst
eines Kettchens / mit dem Koker verbunden. Am Umfange des Boden-
reifes befinden sich zwei Griffzapfen g.
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Dei* Kokeraufholer ist ein Klappl&ufer Oder eine einfaehe
Talje, dessen Block in einen oberhalh der Auflangefbrlieke ange-
brachten Deckring eingehakt wird. Der Kokeraufholer koinmt nur
bei den schweren Geschiitzen von 21 % aufwiirts vor.

Der Kokertrager ist ein aus Eisenblechstaben, die durch Reifen
zusammengehalten werden, hergeslelll.es cylindrisches Gestell, welches
mit einem Boden versehen mid auf der Seite zum Hineinstellen der
Koker offen ist.; die Sta.be sind oben rechlwinklig abgebogen, wo-
durch das Einhangen des Kokerlragers in die runde Oeffnung des
Gefechtslukendeckels ermoglichf, wird. Der Kokertrager dient, zum
Pulvertransport bei den leichteren Geschiitzen von 18%* abwiirts.

Der Kokerschlauch ist aus Segelleinwand erzeugt and wird
durch Holzreifen gespannt, erhalten.

b) Fiir Geschosse.

Die in Kisten verwahrten Geschosse der leichten Geschiitze (vom
15% abwiirts) bleiben wahrend des Transporl.es in den Kisten,
welche mittelst. Geschossaufholern aus dei* Granatkammer in das
Zwischendeck gehisst., bier zu den Geschossauflangerluken getragen
und sodann abermals mittelst. Geschossaufholern in die Batterie oder
auf Deck geschafft, werden; bier werden die Geschosse aus den
Kisten genoinmen und zum Geschiitz gelragen. Bei den 12% und
lb% Geschossen dient als Hilfsmittel zum Herausheben des Ge-
schosses aus der Kiste eine Hebeleine und zum Tragen bis zum
Geschiitz die Geschosstrage.

Beim Transport, der ohne Kisten in clen Granatkammern gestauten
Geschosse sind hinsichtlich der in Anwendung kommenden Trans-
portmittel drei Momente zu unterscheiden: der Transport in der
Granatkammer selbst, der Transport im Zwischendeck und der Trans¬
port. in der Batterie.

In der Granatkammer werden die Geschosse mit dem G eschoss-
heber erfasst, aus ihrem Lager in den Flurhiilzern gehoben und
unter die Granatkammerluke gebracht; dies geschieht, bei den 18 %
und 21% Geschossen mil einer Tragstange, bei den schweren
Geschossen (vom 23% aufwarts) mittelst eines Laufkrahnes mit
Granatkammer-Geschosstransporleur, in welchem ein Dif-
ferenzialflaschenzug,. eingebangt ist, dessen unterer Block in den
Geschossheber eingehakt wird.



Unter der Granatkammerluke wird auf »Lissa« der Geschoss-
heber an eine Gesohosstalje uberhakt, welche an dern fiber der
Luke laufenden Zwischendeck-Geschosstransporteur ange-
braehl ist; die mittelst der Talje gehissten (iescbos.se werden auf dern
Transporteur bis zu den bereit. stehenden Geschosswagen gebracht,
in die auf dieWiigen gestelltenG eschosstragen gestrichen rrnd unter
die Geschossauflangerluken gefahren. Die iibrigen Geschosse werden
schon in der Granatkammer in die Geschosstragen eingesetzt, dies©
mittelst einer im festen Ring oberhalb der Luke eingehakten Geschoss-
liisstalje geliisst, sodann iin Zwischendeck die 18%! und 21 % Geschosse
auf Tragstangen, die iibrigen mittelst des Zwischendecktransporteurs
unter die Auflangerluken gebracht. Dort, wo die Auflangerluken mit.
den Granatkammerluken communiciren, wie auf »Albrecht« und bei
den vorderen Geschiitzen auf »Custozza«, entfallt der Zwischendeck-
transporl ganzlich, und es werden die Geschosse aus der Granat¬
kammer direct in die Ratterie geliisst. Das Hissen der Geschosstragen
aus dem Zwischendeck, beziehungsweise directe aus der Granat¬
kammer in die Ratterie, geschieht, bei niederen Ratterien mit der
Geschosshisstalje, bei hoheren Ratterien (Reduit der »Lissa« und
>Kaiser*, Batterien der »Custozza«. »Albrecht* und »Tegetthoff«) mit¬
telst der Geschosswinde. In der Ratterie werden die Vorderlad-
geschosse (18 cjm und 23%. in der Kasematte des »Kaiser«) mittelst
der Ladetalje, die Hinterladgescbosse, sowie die 23% Geschosse
im Reduit des »Kaiser« aber mittelst des Batteriegeschosstrans-
porteurs auf der Transportschiene zurn Geschutze gebracht.

Die Yorangefuhrten Gegenstande baben folgende Einrichtung:
Die Hebeleine besteht aus zwei Kreisleinen, welche durch

eine iiber das Geschoss gefuhrte Langleine verbunden sind; die
unl.ere mit der Langleine fix verknupfte Kreisleine lebnl sich an die
unterste Wulst des Bleimantels, beziehungsweise an den Fubrungs-
ring des Geschosses, die obere Kreisleine ist nur auf einer Seite mit
Her Langleine fix verbunden, auf der anderen Seite aber an der-
selben verschiebbar. Die Hebeleine belindet sicli schon in der Kiste
am Geschoss und wird mil demselben aucli in die (ieschosstrage
eingebracht; erst wenn das Geschoss zuin Einfuhren in das Ladeloch
prasentirt. ist, wird die obere Kreisleine Liber den Geschosskopf
gezogen und so die Hebeleine vom Geschoss abgestreift.

Der Geschossaufholer, Fig. 144, ist ein Tan, welches zum leich-
teren Aufziehen entweder mit mebreren Knoten versehen oder durch eine
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oberhalb tier Auflangerluke angebrachte Holle a geschoren ist und
am Ende y.vvci Haken b zum Einbaken in die Dander der Geschoss-
kisten hat.

Der Geschossheber der Hinterladgeschosse, Fig. 145. ist eine
Zange, deren Arine a am unteren Ende mit Warzen b fur (fie Hebe-
liieher des Geschosses verseben sind, wiibrend dureh die oberen Enden
ein Ring c zum Einbaken des Diflerenzialflaschenzuges Oder Durch-
stecken der Tragstange gezogen ist. Am Untertheil eines der Zangen-
arme ist ein Sperring d angebraebt, welcher in einem Einsehnitt des
anderen Zangenarines eingelegt wird, urn das Oeffnen der Zange und
somit, das Auslreten der Warzen aus den Hebelochern zu verhindern.
Zum schnelleren Ansetzen des llebers werden die von der Geschoss-
spilze zu den Hebelochern gezogenen weissen Striche als Fiibrung der
Warzen beniitzt. Der Geschossheber der 23 cjm Geschosse, Fig. 146, 7,
besteht aus drei in ein Charnierstiick a eingesetzlen, mit Warzen b, b
versehenen bogenfdrrnigen Armen e, e, welche durCh ein unter dem
Cliarnierstiick angeftraebles Fiihrungsstuck d hindurchgeben: das
Ftibrungsstuck ist nut dem Cliarnierstiick dureh einen Schrauben-
bolzen e verbunden, flir welchen im Cbarniersllick Muttergewinde
eingescbnitten sind. Wird der liolzen hinunlergesehraubt. so bewegt
er das Fiihrungsstuck nach abwiirts, welches die Warzen in die Hebe-
locber driickt und das Auslreten derselben verhindert; am Charnier-
sttick ist eine Sehliesse / angebraebt, welche in einen Ausscbnitt
des Bolzens eingesehoben wird, uni die selbslllnilige Riickdrehung
desselben zu verhindern. Der Bolzen ist am oberen Ende mil einem
Auge g fur die Tragstange, beziehungsweise den Haken des Dif-
I'erenzialflascbenzuges verseben. Der Geschossheber der I8 eJm Geschosse ,
Fig. 146, 11, besteht aus einem Ring a mit liiigel b und Handbabe c,
welcher unten drei hakenformige Anne d hat, mit denen die oberen
(leschosswarzen gefasst, werden.

Die Geschosstrage der Hinterlader ist ein aus mehrfach
durchbroebenem Eisenblecb bergestellter holder Cylinder mit durch-
brochenem Roden. Die (leschosstragen der 12 cjm und 15 r;m Ce-
sebiitze, Fig. 148, welche in horizontaler Lage gelragen werden, baben
zwei nach der Lange laufende Handhaben a, jene der guss-
stiiblernen (bronzenen) 15 sind uberdies vorne mit zwei Augen b
zum Einbaken der Trage in die Tragbaken des Rohres verseben.
Die (leschosstragen der .sebweren Geschiitze (vom 21 cjn aufwilrts),
Fig. 147. sind mit Leder bekleidet und baben ebenfalls zwei Augen a
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zum Einhaken in die Traghaken des Rohres; sie werden vertical
hangend transportirt und erst vor dem Ladeloch in die horizontale
Lage umgelegt. Zu diesern Zwecke sind sie oben rnit. einem dreh-
baren Biigel b versehen, an welchem ein King e lauft,, der fiber
eines der Augen der Trage geschoben wird, urn das Umkippen der
Trage wahrend des Transporl.es zu verhindern; vor dem Umlegen
der Trage am Ladeloch wird der Bing vom Auge weggeschoben,
wodurch die Trage am Biigel frei drehbar wird. Am Biigel ist ein
Doppelauge d angebracht, um die Geschosstrage bequem aus einem
Transportmittel in das andere tiberbaken zu kbnnen. — Die Gesehoss-
trage der Vorderlader, Fig. 149, ist ein starker metallener Ring A. an
dessen innerer Seite Nuthen a, a fur die Geschosswarzen ausge-
nommen sind: in den Ring ist ein eiserner drehbarer S per ring b
eingesetzt. Wird nach dem Aufschieben der Trage auf das Geschoss,
wobei die oberen Warzen, in die Nuthen a, a einl retend, denSperr-
ring b passiren, dieser gedreht, so dass die Nuthen desselben seit-
warts treten, so werden die Warzen in der Trage festgehallen. Als
Handhabe zur I trebling des Binges b dient. der von demselben durch
einen Schlitz d der Trage nach anssen vortretende umlegbare Griff c;
die selbstthatige Riickdrehung desSperringes verhindert derAnsatze,
hinter welehen der Griff c nach der Drehung einfallt. Die Geschoss¬
trage ist ebenfalls mit. einem drehbaren Biigel / versehen; das Um¬
kippen der Trage wahrend des Transposes wird dadurch verhindert,
dass der eine Arm des Biigels sich an einen Ansatz lebnt und durch
die drehbare Sperre g festgehallen wird. Am Bugel ist das Doppel¬
auge h zum leichteren Ueberhaken der Trage angebracht.

Der Granatkammer-Laufkrahn, Fig. 150, bildet. eine I for-
mige Bchiene a , welche an jedem Ende mit zwei Rollen b. b ver¬
sehen ist, mit denen sie an der horizontalen Flansche eines an der
Wand der (iranatkammer befestigten Winkeleisens e, c lauft.
An der Bchiene laufen ein oder mehrere Granatkammer-Geschoss-
transporteure. Der Transporteur umgreift in Form eines Biigels d
von unten die Si^iiene und ist mit zwei Rollen e versehen, die sich
auf den Flanschen der Bchiene bewegen. — In den Transporteur
ist ein drehbarer Bing f eingesetzt, zum Einhaken des DifTerenzial-
flaschenzuges. Dieser hat im oberen Block g zwei mit einander
test, verbundene Ket ten rollen von verschiedenem Durchmesser und
in dem unteren Block h eine Kettenleitrolle; eine endlose Kette i
ist iiber die drei Rollen gefiihrt. Wird an dem iiber die grossere
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obere Rolle laufenden freien Kettenpart gezogen, so dass ein dein
UniCange dieser Rolle entsprechendes Stuck Kette eingewunden wil'd,
so wird infolge der festen Verbindung der beiden Rollen zugleich
ein deni Umfange dev kleineren Rolle entsprechendes Kettenstuek
abgewunden, so dass die untere Rolle nur in dem Verhalt.nisse der
Differenz der Umfiinge der oberen Rollen in die Hohe steigt; beim
Einziehen des iiber die kleinere obere Rolle laufenden Keltenpartes
gel 1 1 die untere Rolle in demselben Masse nieder. Die Reibung in
den Rollen isl geniigend. um die gehobene Last oline weitere Ver-
sicherung der Kette schwebend zu erhalten.

Der Zwischendeck-Geschosstransporteur auf »Tegettliojf«
ist ebenfalls so wie der Karduskistentransporteur eingerichtet und
liluft auf derselben Sehiene wie dieser. — Der Zwisehendeck-Geschoss-
transporteur der »Lissa« und »Custozza« laufl mit zwei an einer
Oueraxe sitzenden Rollen auf den horizon) alen Flanschen von zwei
gegen einander gekehrten Winkeleisen; von der Axe reicht, ein
Stab durch den Schlitz zwischen den Winkeleisen vertical nach ab-
warts und isl am unteren Elide mit einem Auge zum Einhaken der
(ieschosshisslal.je versehen. — Der Zwiscliendeck-Geschosstransporteur den
„Kaiser,“ Fig. 151, 1, hat zwei Paar Rollen a, a., an zwei sich kreu-
zenden Axen b; das doppelte Winkeleisen als Laufschiene, Fig. 151, II.
besteht aus einem Hauptstrang A, welcher im Zwischendeck
kings der ganzen Ratterie gefiihrt ist, und aus Seitenzweigen B ,
welche vom Hauptstrang rechtwinklig zu den einzelnen Auflanger-
luken abgehen. Wenn der Transporteur im Hauptstrange lauft, ist
nur das eine Rollenpaar in Thittigkeit; beim Uebergang in einen
Seitenzweig trill, das zweite Rollenpaar in, das erste ausser Thittig¬
keit. Der Triigerstab c ist mit einem Jlaken d zum Einhaken in die
(leschosslrage versehen.

Der Geschosswagen, Fig. 152 (aufLissa), ist dreiradrig und
zur Aufnahme der Geschosstrage eingerichtet; der Axtriiger a des
vorderen Rades b ist drehbar in den Wagen eingesetzt und mit der
Deichsel c versehen. Die Riider sind am Umfange mit Leder bekleidet,
um das Getbse, welches die fahrenden Wagen auf dem eisernen
Roden verursachen, abzuschwiichen.

Die Geschosshisstaljen sind im Allgemeinen Taljen mit zwei
einfachen Rlbcken; die Talje zum Hissen des Geschosses aus dem
Zwischendeck in die Ratterie bildet auf »Lissa« einen Theil des Bat-
teriegeschosstransporteurs.
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Die Geschosswinde, Fig. 153. besteht aus einem Zahnrader-
salz, an dessen Getriebsrad a eine Tautrommel sitzt. Hie ist ent-
weder im Zwischendeek oder in der Batterie posl ii-l und dient zum
Einwinden eines 'Fanes, welches tiber eine am Batteriedeck ange-
brachte Fiihrungsrolle b gefuhrt und mit einem Haken e zum
Einhaken in die Geschosstrage versehen isl.

Dev Batteriegeschosstransportenr ist auf» Tcgctthoff« gleich
deni KurduskistenIransporteur. Fig. 142, und liiuft, auch auf der fur die-
sen bestimmten Transportschiene. —■ Auf» Custozza* und »Albrecht* ist
der Batteriegeschosstransportenr, Fig. 154, ahnlich dem Zwischendeck-
transporteur; die an einer Queraxe a sitzenden Rollen b , h laufen
auf den horizontalen Flanschen von zwei Winkeleisen e, c, und der
an der Axe hiingende Stab d ist am unteren Ende mit einem
Warrelhaken e zum Einhaken der Geschosstrage und oben mil
zwei kurzen Querarmen / fur die Ziehleinen versehen. — Der Bat-
teriegesehosstransporteur fiir die 21 c/m Geschosse, Fig. 155, ist dem Gra-
nalkammergeschosstransporteur ahnlich; er bildet namlich einen mit
zwei Hollen a versehenen Btigel b, welcher die I fbrmige Transport¬
schiene c umgreift. Der vom Biigel herabreichende Stab d ist mit einem
Warrelhaken e und Querarmen /, / fiir die Ziehleinen versehen. —
Der Transporteur im Reduit des »Kaiser« ist dem vorbeschriebenen
ahnlich, nur triigt der Biigel stall des Stabes eine Ketle mit Haken.
— Auf »Lissa« triigt. der Biigel a, Fig. 156, die obere Rolle b derHiss-
lalje, und es isl auf der Rollenaxe jederseits ein drehbarer Haken c, c
angebracht, welcher in ein Auge d, d an der Axe der unteren Rolle e
eingehakt wird, wenn die Geschosstrage bis in die zum Laden erfor-
derliehe Hbhe gehisst. ist. Die geradlinige Transportschiene f von

I fiirmigem Querschnit.t ist um einen Bolzen oberhalb der Auflanger-
luke drehbar und liiuft bei der Drehung mit ihrem mit einer Rolle
versehenen Ende auf einem bogenfnrmigen Winkeleisen; die Bewe-
gung der Schiene wird (lurch Zug an einer Leine bewirkt, deren
Enden in der Schiene selbst. befestigt sind und welche iiber eine
Rolle an jedem Ende des Winkeleisens gefuhrt ist. Bei den iibrigen
Geschosstransporteurs entspricht die Liinge des Stabes, respective der
Kelle, an welcher die Geschosstrage hiingt, der Ladestell ung des
Geschiitzes.

Die Transportschiene fiir HinterladgeschoS.se bildet einen
Bogen, dessen Mittelpunkt. in die. Axe des Gefechtspivots falll,, so
dass die zum Ladeloch des Geschiitzes gebrachle Geschosstrage bei
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jeder Backsung dieselbe Enlfernung von der Bodenfliiehe des Bohres
hat; vom Punkte der aussersten Backsung ist die Sehiene, wenn
noting in sanfter Krummung nach riickwarts, his liber die Auf-
langerluke verlangert.. Die Transportschiene (im Reduit) fur 23 cjm
Geschosse ist, von der Auflangerluke im Bogen bis zur Stelle ober
der Mundung des zum Laden eingeholten Geschiitzes gefiihrt.

Die Ladetalje, Fig. 157, eine Talje mit, zwei einfachen Blbcken
a und b, von denen der riickwartige b, in einen am Deckbalken
etwas seitwarts des Geschiitzes angebrachten Ring eingehakt wird,
dient zum Einziehen des Ladetaues e, welches am vorderen Block a
der Talje befestigt, durch einen ober der Geschiitzinundung fix an-
gebrachten Block d geschoren und am Elide mil deni Haken e
zum Einhaken der Geschosstrage versehen ist.

c) Fiir Siindmittel.

Die Ziindmittel (Brandel, Ziindschrauben und Percussions-
apparate) werden in Brandelkokern, Fig. 158, welche den Kardus-
kokern der kleinen Geschiilze ahnlich und zum Umhiingen ein-
gerichtet sind, zum Geschiitz gebraebt. Beim Geschiitz werden die
Ziindmittel bis zum Moment,e der Verwendung in ledernenTaschen
Fig. 159, versorgt. .ledes Geschiitz von 12 cjm aufwiirls erhalt eine
Tasche fur Brandel* und eine Tasche fur Ziindschrauben,
in welch letztere auch (bei den 12 cjm und 15 ejm Geschiitzen) die
Percussionsapparate der Shrapnelziinder kommen; die 9 cjm und 7 ejm
Geschulze haben nur eine Brandedasche. Die Taschen haben an der
riickwartigen Seile eine Messingspange, welche die Tasche beider-
seils etwas iibergreift und mit zwei Lochern versehen ist, um die
Tasche durch Aufschieben auf zwei Kniipfe an der LafTetirung oder
an der Bordwand befestigen zu konnen; die Brandeltasche wird an
der rechten Seite, die Ziindschraubentasche bei den Hinterladern an
der linlcen Seite der Laffetirung, bei den Vorderladern an der Bord¬
wand links von der Stiickpforte angebracht. Die Brandeltasche der
Landungsgeschutze ist mit einem Leibriemen versehen und wird vom
Vormeister unigeschnallt getragen.

* Eine Ausnahme machen die 18 Gescliiitze, bei welchen die Brandel-
tasche durch eine in die Traube eingesetzte messingene Brandelbiichse
ersetzt ist.
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d) Fiir die Munition der Landungsgeschiitze.

Heim Landungsgeschiitze wil'd die unmittelbar mitzufiihrende
Munition in zwei Munitionskasten, Fig. 160, verpackt. Diese sind
aus Holz erzeugt, durch eiserne Bander verstarkt., mil Deckel a
und an den Stirnfliichen mil. eisernen Handhaben b versehen; zum
Sperren dient eine Versehlussvorrichtung mil Sperreiber d.
Jeder Munitionskasten ist zur Aufnahme von 12 Geschossen (8 Gra-
naten, 2 Shrapnels, 2 Kartiltschen), von 12 Schusskardusen und der
nothigen Anzahl Brandel eingerichtet, Die Geschosse werden in zwei
Seitenfacher, liegend, in zwei Heihen iihereinander verpackt und
durch Einlag- und Zwischenbrettchen festgelagert: die Kardusen und
Brandel kommen in das Mittelfach.

Zum Transport werden die Munitionskasten auf den Sattel
fur die Munitionskasten, Fig. 160 und 161, aufgelegt. Dieser ist
ein aus Eisenbandern hergestelites, auf das Geschiitzrohr passendes
Gestell; von den /\fbrmigen Querbandern sind die iiusseren a recht-
winklig aufgebogen und mit Schlit.zen b zur Aufnahme der Knopfe
der Munitionskasten versehen. Zur Lagerung des Sattels im Rohre
dienen die nach der Rohrgestalt halbkreisformig ausgeschnittenen
Querbleche e an den beiden Sattelenden und die auf die Anguss-
scheiben des Bohres passenden Gabeln d der Lagerstiicke. Zur
Verbindung des Sattels mil dem Rohre dienen die an den Quer-
blechen angehrachten Riemen e mit Schnallen. Ist der Sattel gepackt,
so lehnen sich die Riickllachen der Munitionskasten an die Seiten
des /\ fbrmigen Geslelles, wahrend die Kilstenbbden auf den kurzen
Schenkeln/der iiusseren Ouerliiinder rulien. An den Enden dieser Sclien-
kel sind lur den Transport des Sattels durch die Mannschaft Trag-
haken g angebrachl. Am oberen Liingenbande des Sattels befinden sich
zwei Riemen mit Schnallen h, die zur Befest.igung des Wischers dienen.

Bei Bewegungen des Geschiitzes auf kleinere Entfernungen wird
der Sattel mit den Munitionskasten nicht auf das Geschiitz auf¬
gelegt, sondern mittelst Traggurten, Fig. 162, getragen. Diese sind
den Ziehgurten iihnlich, nur mit einem Schutzpolster a und einem
zweiten Auge b zum Einhaken in die Traghaken des Sattels ver¬
sehen. Wenn der Sattel auf das Geschiitzrohr aufgelegt ist, so werden
die Traggurten als Ziehgurten verwendet.

Die Patronen und Geschosse werden dem feuernden Geschiitz
in ledernen Munitionstaschen zugetragen. welche im Innern durch
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Zwischenwande in vier Facher abgetheilt und mit Umhangriemen
ver.sehen sind. Die Munitionstaschen sind mit Nr. 1 und II bezeichnet,
und es werden dieselben fur gewohnlich aueh zur Aufbewahrung
der zum Geschiitz gehorigen Requisiten beniitzt, und zwar kommen:
in die Tasehe Nr. I: das Aufsatzkastchen, die Bohrnadel, der Tempir-
schliissel. die Stropps zum Aus- und Einschiffen, der Patronenaus-
zieher und der Setzer; in die Tcische Nr. II: die Verschlusskurbel, die
Abzugsleine, die Brandeltasche und der Charnierbolzen fur den Leit-
baum bei Landungen.

5.) Gregenstande filr das Seefestmachen des Geschiitzes.
Sorrbalken s, Fig. 163, fur Geschiitze von 18%, bis 26%,

ein eiserner Trager (bei 18%, und 21%, von T-formigem, bei den
iibrigen von I-iormigem Querschnitt), welcher in metallene Gafts,
die in den Seitentrempeln der Stiickpforte befestigt sind, eingesehohen
wird; zum leiehteren Ein- und Aussehieben ist. der Sorrbalken mit
Handhaben versehen. Am Sorrbalken der Geschiitze vom 21%,
aufwarts ist eine eiserne, mit Kautschuk bekleidete Scheibe und
ein cylindrischer metallener Ansatz befestigt, welch’ letzterer in die
Miindung des Geschiitzes eintritt, wiibrend die Mtindungsfl&che an
den Kautschukring der Eisenscheibe angepressi. wird. Das 18%,
Geschiitz stiitzt sich directe gegen die Flansche des Sorrbalkens,
und es wird die Bohrung durch einen Sorrpfropf aus Blech
mit versenkter Handhabe und kautschukbekleidetem Rande abge-
schlossen. *

Sorrketten, Fig. 163 und164, bei den 21%, bis 28%, Geschiitzen
zur Verbindung der Rapert.wiinde mit der Bordwand, bei den 18 %,
und 28%, Geschiitzen zum Niedersorren des Bodensttickes gegen das
Deck; die ersteren sind mit einer, die letzteren mit zwei Spann-
vorrich lungen, — alle aber an den linden mit Bujen a zum
Einschiikeln in die beziiglichen Ringe versehen. Die Spannvorrichtung
besteht aus einer Schraubenstange b, welche in zwei langere
Kettenglieder (Spannbujen e, e) eingreift; die beiderseitigen Ge-
winde laufen einander entgegengesetzt., so dass durch Drehung der

* Die 18%, Geschutze auf »Salamander« werden anstatt gegen einen
Sorrbalken gegen einen am Obertrempel der Sluckpforte angebrachlen holzernen
Ansatz gestiitzt.

10
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Schraubenstange die Spannbujen einander genahert oder von ein-
ander entfernt. werden. Die Drehung der Spannschraube geschieht
durch einen in dieselbe drehbar eingesetzlen, rechtwinklig ab-
gebogenen Hebei d, weleher langs der Kette festgebunden wer¬
den kann.

Sorrstangen, Fig. 163 und 165, zur Verbindung des 15 c/m Halb-
schlitten- und Drehgeschutzrapertes, sowie der Schlitten vom 21 c/m
aufwarts mit dem Deck, ferner zur Verbindung des 28 %. Rapertes
mit dem Schlitten. Die Sorrstange besteht. aus zwei Theilen a, a,
welche in eine Spannbiichse b eingesetzt sind; die Biichse bildet, zwei
Muttern von enLgegengesetzten Gewinden und wird zuin Spannen
und Lockern der Sorrstange mittelst eines Hebels gedreht. Die bei-
den Enden der Sorrstange sind zum Einschakeln in die bezuglichen
Ringe eingerichtet.

Sorrkeil beim 15 Halbschlitlenrapert, urn den Schlitten
gegen die Bordwand zu stiitzen.

Sorrtane, Stropps, Langen zum Seefestmachen der Dreh-
geschiitze. Die Sorrtaue dienen zur Verbindung des Schlittens mit
dem Deck; der Stropp ist mit zwei Bingen zum Einhaken von Taljen
versehen und wird ilber das Rohr gezogen, um dasselbe bei heftigem
Rollen des Schiffes gegen die Bordwand versorren zu konnen: die
Lange bildet einen doppelten Stropp und wird bei zwei nebenein-
ander stehenden Geschiitzen anstatt des Stropps angewendet; auch
sie ist beiderseits mit einem Ringe fur die Talje versehen.

Sorringe in der Bordwand und auf Deck zum Einschakeln
der Sorrketten und Sorrstangen, beziehungsweise zum Durchsorren
der Sorrtaue; die Ringe in der Bordwand sind fix eingesetzt, jene
auf Deck sind grosstentheils zum Einschrauben in die Sorring-
biichsen eingerichtet.

6.) Gegenstande fur die Instandhaltung des Greschlitzes
und Zubehor.

Diese Gegenstiinde kann man der Uebersichtlichkeit wegen in
drei Gruppen eintheilen: a) Gegenstiinde zum Schutze des Geschiitzes
und Zugehors vor Beschddigung und Verunreinigung durch dussere Ein-
jlusse; h) Mittel zum Zerlegen der Geschiitztheile und zur Bereitstellung
derselben fur die Reinigung; c) Materialien und Mittel, welche bei der
Reinigung selbst in Anwendung kommen.
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Zur ersten Gruppe gehoren:
Der Ziindlochverwahrer zum Verschliessen des Ziindloches

bei Geschiitzen mit, Oberziindung. Der Ziindlochverwahrer der Vorder-
Icider , Fig. 166 , ist eine mit Kautschuk belegte Druekschraube a in
einer kleinen Messing plat,te &, welche um einen neben dem Ziind-
loeh angebraehten Stift c drehbar ist und iiber das Ziindloch gedreht
unter den Kopf eines zweiten Stiftes d eingreift; in dieser Lage der
Platte verschliesst, die Druekschraube die Miindung des Ziindloches
und wird gegen dieselbe gepresst. — Der Ziindlochverwahrer der guss-
eisernen Gesehiitze ist cine grossere Messingplatte, welche die Aufsatz-
platte des Rohres umgreift und an derselben durch eine Schraube
festgehalten wird. — Der Ziindlochverwahrer der kleinen bronzenen
Gesehiitze, Fig. 167 , ist eine Scheibe a mit Stift 6, welch letzterer mit
Leder iiberzogen ist und in das Zundloch eingeschoben wird.

Mundpfropf, Fig. 168 , bei alien Geschiitzen und Ladeloch-
pfropf bei den Hinterladern mit Keilverschluss, zum Verschliessen
der Bohrung. Diese Pfropfe sind mit Rosshaar gefiillte Cylinder,
deren Mantelllaehe aus starkem Schafwollstoff besteht, wahrend die
Stirnflachen von holzernen Scheiben a und a' mit conischen An-
satzen b und b' gebildet werden, von welchen die obere Scheibe a
in ihrem den Cylinder iiberragenden Theile mit Messing beschlagen
ist; die Scheiben sind durch einen mit Handhabe e versehenen
Bolzen d verbunden, der als Schraube in die untere Scheibe a’ greift.
Durch Reehtsdrehung des Bolzens wird die untere Scheibe gegen die
obere gezogen, der Cylinder verkurzt, und nach dem Durchmesser
ausgedehnt, wodurch die Mantelflache gegen die Bohrungswande
gepresst und der Pfropf in der Bohrung festgehalten wird; die Links-
drehung des Bolzens bewirkt die Verlangerung des Pfropfes und Ver-
kleinerung seines 1 lurchmessers, so dass der Pfropf aus der Bohrung
gezogen werden kann. Dieser Einrichtung zufolge fuhren die Pfropfe
den Namen Expansionspfropfe. Der Mundpfropf des 7 c/m Landungs-
geschiitzes ist mit einem Riemen zum Anschnallen an den Rohrkopf
versehen.

Die Mundungskappe, ein Ueberzug aus wasserdichtem Stoff,
welcher das Eindringen von Regen und Seewasser in die Miindung
zu verhindern hat; die Kappe wird mittelst eines eingezogenen Mar-
lings am Rohre festgebunden.

Die Verschlusskappe bei den 12% und 15 <jm Geschiitzen,
ein Ueberzug aus Segelteinwand, welcher zum Schulze des Ver¬

io*
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schlusses uber das Bodenstiick des Rohres gezogen und mit, einem
Marling festgebunden wird.

Die Geschutzpersenning, ein Ueberzug aus Segelleinwand,
welcher bei den ungedeckt (auf Oberdeck) stehenden Geschiitzen das
ganze eingeholte Gesehiitz (Rohr und Laffete), bei den schweren
Geschiitzen vom 21 c/m aufwiirts aber das Bodenstiick des eingeholten
Rohres und den riickwartigen Theil der Laffetirung bedeekt.

Die Miindungs- und Versehlusskappe sowie die Geschiitzper-
senning erhalten einen Ansirich von grauer Oelfarbe.

Die Biichsenpfropfe zum Verschliessen der Backs-, Sorr-
ring- und Stopperbiichsen, wenn die Ringe oder Stop]>er nicht in
Verwendung sind; die Pfropfe der mit Gewinden versehenen Biichsen
sind zum Einschrauben eingerichtet und haben im Kopfe einen Ein-
schnitt fiir den Schraubenscliliissel. Zu den Biichsenpfropfen gehort
auch der Pivotlagerdeckel, welcher die in den Untertrempel ein-
gesetzte Lagerbiichse des Gefechtspivotbolzens bei schweren Geschiitzen
verschliesst, um die Verrostung des Pivotbolzens durch eindringendes
Seewasser zu verhindern.

Visirkornansatzverwahrer bei den 7% Geschiitzen; einMes-
singknopf mit Gewindbolzen wird in das Gewindloch des Visirkornes
eingeschraubt, um sowol die Gewinde als auch denAnsatz beim Fah-
ren des Geschiitzes gegen Beschadigung durch den Sattel zu sichern.

In die zweite Gruppe sind zu zdhlen:
Der Verschlussgurt, Fig. 169, zum Aus- und Einbringen des

Keilverschlusses bei den Geschiitzen vom 15%t aufwiirts. Der Gurt a
ist an den Enden mit zwei verschieden grossen eisernen Ringen b
versehen und wird um den Verschluss derail gelegt, dass er in die
Ausnehmung fur die Liderungsplatte eintritt, worauf der kleinere
Ring durch den grosseren gezogen wird. Zum Heben des Verschlusses
wird in den oberen Ring des Gurtes bei den 15%, Geschiitzen eine
Spake eingesteckt,, bei den iibrigen Geschiitzen aber ein Differen-
zialflaschenzug e eingehakt, fiir welchen seitwiirts des Geschiitzes
am Deckbalken ein Ring d fix angebracht ist. Am grosseren Ringe
des Gurtes ist eine Leine e befestigt.

Der Ringheber zum Herausheben des Liderungsringes aus
dem Ringlager bei Hinterladern mit Keilverschluss. Bei den bron-
zenen Geschiitzen ist der Ringheber, Fig. 170, am Ende hakenformig
abgebogen und in der Niihe des Hakens a mil einem Ansa I z b ver-
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sehen. In den Ringheber der underen Gesehutze, Fig. 171, 1st der Haken a,
mil welchem der Ring erfasst wird, charnierartig eingesetzt.

Die Schraubenschlussel zum Zerlegen der Verschlusse nnd
der eisernen Raperte, und zwar Schliissel fur die Refestigungs-
schrauben. an Keilverschliissen, Schliissel fur Gegenmuttern
der Kolbenversehliisse, franzosischer Schraubenschlussel
und Universal-Schraubenschliissel, Fig. 172 , fur Schrauben und
Muttern an Raperten.

Stahlerne Stempel und kupferne Dome zum Heraustreiben
der Vorstecker und Splinte bei Zerlegung der Raperte, sowie ein
metallener Stempel zum Entfernen des Ziindlochstollens aus dem
Verschlusse bei Gesehiitzen mit Centralziindung. Reim Gebrauche dieser
Stempel und Dome tritt ein holzerner Schlagel in Anwendung.

Die hydraulische Hebewinde, Fig. 173 , zum Heben des
Geschiitzes behufs leichteren Zerlegens und Zusammensetzens, sowie
fur Lastarbeiten an den Gesehiitzen tiberhaupt. Diese besteht. aus
einer Druckpumpe A, welche die Fliissigkeit. (Weingeist. mit Holz-
geist, versetzt und mit zwei Theilen Wasser verdlinnl) aus dem
Reservoir B in den Cylinder C presst und dadurch den oberen,
Pumpe, Reservoir und Cylinder umfassenden Theil der Winde an
dem in eine Fussplatte auslaufenden Windenkolben D nach auf-
warts verschiebt. Die Pumpe hat zwei Venlile: das Saugventil a,
welches den durch ein Drahtsieb geschiitzten Saugkanal verschliesst,
und sich nach innen offnet, und das den Zuflusskanal verschlies-
sende, sich nach aussen offnende Druckventil b. WennderPum-
penkolhen e im Stiefel d nach aufwarts geht, so bleibt das Druck¬
ventil eingepresst, das Saugventil wird durch den Druck der Fliissig¬
keit von aussen aufgesiossen, die Fliissigkeit. dringt, durch den Saug¬
kanal ein und fiillt den Stiefel; beim Niedergehen des Pumpenkolbens
wird das Saugventil durch den grosseren Druck von innen geschlossen,
das Druckventil aber aufgesiossen und die Fliissigkeit aus dem Stiefel
durch den Zuflusskanal in den Cylinder getrieben. Die Auf- und Ab-
bewegung des Pumpenkolbens wird durch den Windenhebel /
bewirkt, der ausserhalb an die Pu mpenwelle e gesteckt wird, mit
welcher innerhalb der Pumpenhebel g verbunden ist; der letztere
greift in einen Schlitz des Kolbens ein. Soil die gehobene Winde
herabgelassen werden, namlich die Fliissigkeit aus dem Cylinder
wieder in das Reservoir zuriickstromen, so wird der Abflusskanal m
geoffnet, was durch Zuriickschrauben des Schraubenventils n
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geschieht, welches wahrend des Hebens den Kanal m geschlossen halt:
zu diesem Zwecke ist der Kopf der Schraube n mit der Hand-
habe p versehen. Beim Auf- und Niedergehen wird der Cylinder C
durch den in einer Rinne r des Windenkolbens laufenden Keil s
gefiihrt. Im Cylinder ist seitlich das Loch u ausgebohrt, aus welchem
Flussigkeit austritt, wenn der Cylinder so weit gehoben wurde, dass
das Loch den Windenkolben passirt hat; dies dient als Kennzeichen,
dass die Winde an der Grenze ihrer Hebfiihigkeil angelangt ist. —
Die Flussigkeit wird in das Reservoir durch das Fulloch v ein-
gefullt, welches durch eine Schraube geschlossen wird; diese Schraube
muss beim Pumpen elvvas geliiftet werden, damit Luft in das Reservoir
eindringen konne. Der Cylinder ist mit einem Schuh w versehen,
um die Winde zum Heben von niedrigen Gegenstanden verwenden
zu konnen. — Zum Zerlegen der Winde dienen zwei Schliissel:
einer fur den Deckel und einer fur die Pumpe.

EiserneKamme mit Fussgestell, als Hilfsmittel beim Zusammen-
setzen von Ericson’schen Bremsen; die Rremsschienen werden in die
Kamme eingelegt, um sie in der fur das Einsetzen der Bremslamellen
erforderlichen Entfernung von einander zu halten.

Der Gefechtspivot-Hebering, Fig. 174, mit. Schraubenbolzen
versehen, um ihn in den Gefechtspivotbolzen zum Ausheben
desselben aus seinem Lager in der Bordwand einschrauben zu
konnen.

Ringe zum Ausheben der Drehscheibe; die Binge in derScheibe
selbst. sind zum Einschrauben eingerichtet, die Gegenringe in den
Decktragern hingegen fix eingesetzt,

Balken und Bohlen zum Aullegen der ausgehobenen Dreh¬
scheibe und des vor dem Ausheben derselben von ihr abgefuhrten
Geschutzes. —

Zur Reinigung werden, ausser den an Bord der Schiffe uber-
haupt gebrauchlichen Reinigungsmaterialien, saurefreies Olivenol
und Kaliseife verwendet. Die Kaliseife wird im Verhaltnisse von
1 auf 6 Liter Siisswasser aufgelost.

Die bei der Reinigung zur Veriuendung kommenden Gegenstdnde
sind :

Der Borstwischer zum Einolen der Bohrung nach der Rei¬
nigung derselben. Er ist im Allgemeinen wie der gewohnliche Wischer
eingerichtet, nur sind in den Kolben anstatt des Aloefasernuberzuges
Schweineborst.en btirstenartig eingesetzt: die Stange ist am Kolben



XXX

iith, im lo lot. St a, Mil,-Comite, 1879.



151

durch eine Schraubenmutter festgehalten, zu welcher ein eigener
Schliissel gehort.

Die Geschtitz-Oelkanne , Fig. 175 , zum Gebrauche beim Ein-
olen des Rohres und der Rapertbestandtheile. Sie ist mit einem
langen Hals a versehen, dessen Oeffnung durch eine Sperrvor-
richtung b im Tnnern der Kanne geschlossen gehalten wird; durch
einen Druck auf den an der oberen Seite der Kanne hervorstehen-
den Knopf e wird die Halsoffnung f'rei gemachl, wobei das Aus-
(liessen des Oeles durch die Starke des Druckes beliebig geregell.
werden kann.

Die Batterie-Oelkanne, von gewohnlicher Form, zum Zu-
tragen und Vertheilen des Oeles bei den Geschutzen.

Baljen fur Kaliseifenwasser, wannenartig, mit einer halb-
kreisformigen Ausnehmung fur die Wischerstange, — Baljen fur
Seewasser, Putzen zum Fiillen der Baljen. Alle diese Gefasse sind
mit Eisenreifen beschlagen, die Baljen mit Tragringen, die Putzen
mit einer Handhabe aus Tau versehen.

Das Putzkastchen aus Weissblech, mit drei Fachern: fur
Putzstein, fur pulverisirte Holzkohle und fur mit Oel getrankte Lappen.

Der Putzsack zur Aufbewahrung von trockenen Putzlappen
und Werg.

Die Reinigungspersenning aus Schmarting.
Kittel aus Leinwand, schwarz gefarbt, fur die bei der Rei-

nigung beschaftigte Mannschaft.

7.) Sonstige Batterie-Ausriistungsgegenstande.
Kurbel mit langem Arm zum Schliessen und Oeffnen der

Keilverschliisse bei den Geschutzen vom 15% aufwarts, im Falle
die gewohnliche Verschlusskurbel hiezu nicht ausreicht, insbe-
sondere 'beim Einpressen eines neu eingesetzten Liderungsringes in
sein Lager.

Mundlochschraubenschlussel zum eventuellen Festziehen
der Mundlochschraube bei den Zundergranaten vom 12 aufwarts.

Binocle mit Umhangschnur, zum Beobachten der Geschoss-
aufschlage beim Landungsgeschiitz.

Gefasse fur Oel, Kaliseife, Weingeist, Glycerin, Rindertalg und
Geschosstiinche zur Aufbewahrung des Vorralhes an diesen Materialien.

Flussigkeitsmasse aus Weissblech sammt Trichter.



Requisitenkiste aus Holz, innen in mehrere Facher abge-
theilt und mil. einem Einlegbrett, versehen, zur Aufbewahrung der
kleineren Geschiitz-Ausriistungs- und Reinigungsgegenstande, als:
Aufsatze und Rome im Kastchen, Richtstab, Abzugsleine, Tempir-
schliissel, Reserve-Bohrnadel, Ausziehhaken (gusseiserne 12% und
15%), Backs-, Einhol- und Sorringe, Stopper, Pfropfe der Deck-
buchsen und Schliissel zu denselben. Pivotklappenhebel, Tasche fur
Brandel und Ziindschrauben, Miindungs- und Verschlusskappe, Schliis-
sel fur die Gegenmuttern (gusseiserne 12% und 16%), Oelkanne,
Putzkastchen, Putzsack, Beinigungspersenning. Kittel. —■ Die Requi¬
sitenkiste ist. versperrbar; ausser dem zu jeder einzelnen Kiste
gehorigen eigenen Schliissel ist noch ein Hauptschliissel vor-
lianden, welcher alle Requisitenkisten eines Schiffes sperrt.

Requisitentornister fur das Landungsgeschiitz, aus Leder,
in drei Facher abgelheilt, mit Aehselbandern am Riicken zu tragen,
enthalt folgende Gegenstande: ein Etui mit einer Garnitur Liderungs-
ringe, eine Reserve-Abzugsleine, Bohrnadel, Verschlusskurbel, Lehn-
nagel, einen Schraubenschliissel fur den Verschluss, einen Ringheber,
den Ziindlochdurchschlag sammt Hammer, die Oeltlasche sammt
Borstpinsel, eine Biichse mit Seil’e und eine mit Schweinsschmiere,
den Universalschraubenschliissel und Leinwandlappen, sowie Werg
nach Bedarf.

Walzen aus Holz vom Durchmesser der Bohrung, zum Ein-
und Ausschiflen der gusseisernen Geschiitze; sie werden in die Boh¬
rung an die Miindung und in das Ladeloch eingesteckt, um eine
Lange (doppeltes Tan mit einem langeren Auge an jedem Ende)
daran befestigen zu kbnnen. Zum Heben des Rohres, um das Rapert
unter demselben f'rei bewegen zu kbnnen, wird die Lange mit einem
Takel erfasst, welches in einen am Deckbalken oberhalb des Ge-
schiitzes angebrachten Ring eingehakt wird.

Lange zum Aus- und Einschiffen des Bootsgeschutzes
und der Landungslaffete, Fig. 176: dieselbe besteht aus zwei um
eine gemeinschaftliche Kausche a gelegten und gebindselten 'fauen,
deren vier Enden b , b, . . mil Doppelhaken versehen sind. Diese
Haken werden in die Tragringe des Bootsrapert.es eingehakl. Bei der
Landungslaffete wird um jedes Bad ein Schlag mit einem Ende der
Liinge um die Felgen genommen und mit dem Doppelhaken ver-
sichert, die beiden anderen Enden werden in den Tragring des Protz-
st.ockes eingehakt. Die einer Reibung ausgeselzten Theile der Taue
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sind beledert,; ober der Belederung ist, ein die vier Tauenden umfas-
sender versehiebbarer Laufstropp e angebracht.

Luntenkiste aus Kupfer oder Weissblech, mil mehreren
Lochern im Deckel, in welclie die angeziindete Lunte mit dexn glim-
menden Ende nach einwarts gesteckt wird.

Zundholzchenkastchen, versperrbar, zur Aufbewahrung des
Vorrathes an Ziindholzchen.

8.) Ausriistung der Munitionskammern.
Munitionslaternen zur Beleuchtung der Granatkammern,

wenn diese nicht. mit fixen Laternkasten versehen sind. Diese Laternen
sind aus Kupfer erzeugt und die Glaser durcli Drahtgitter geschiitzt.

Handlaternen in runder Form, mit Hornblende anstatt der
Glaser, zurn Anziinden der Kerzen in den fixen Laternkasten. Als
Hilf'smittel hiezu dient ein Wachsstockel, welches im Latern¬
kasten aufbewahrt isl und an der Kerze der Handlaterne entziin-
det wird.

Bugel und Tragstange zum Tragen der 28 cfm Karduskisten
aus der Pulverkammer in die Vorkammer. Der Biigel ist, ahnlich dem
zum Weitertransport dienenden eisernen Tragbiigel, aus Messing her-
gestellt und mit einemAuge zum Einschieben der Tragstange versehen.

Schliissel fur Pulver- und Brandelkisten, zum Oeffnen
des Kistenverschlusses. Ftir die 28 ()m Karduskisten gehoren zwei
Schliissel, der grossere fiir den Deckel, der ldeinere fur die Boden-
schraube; beide Schliissel sind zweiarmig und mit Zacken fur die
Liicher des Deckels, beziehungsweise der Bodenschraube versehen.
In der Vorkammer wird der Deckel der Kiste nur gelockert, die
Bodenschraube aber ganzlich ausgeschraubt. Fiir Kardus- und Muni-
tionskisten , welche einen nach Fig. 109 eingerichteten Deckelverschluss
haben, ist der Schliissel ein kupferner Hebei, Fig. 177, an einem
Ende mil. dem Ausschnitt. a zum Erfassen des Biigels versehen, am
anderen Ende als Brechhebel b eingerichtet, um den Deckel liiften
zu konncn. Zum Oeffnen der Karduskisten mit dem nach Fig. 108 ein-
gerichleten Deckelverschluss, sowie zum Oeffnen der Brandelkisten
dient ein metallener Schraubenschliissel, Fig. 178, welcher auf den
Vierkant der Presschraube aufgesteckt wird.

Pulvercimente, kupferne Hohlmasse, welche die Salutladung
des betreffenden Salutgeschiitzes fassen.
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Trichter und Oelfasser (Schaufeln) aus Kupfer zum Einfullen
des Pulvers in die Kardussacke.

Pulverplachen. zum Deberdecken der Pulverkammergange und
.jener Unterlagen, auf welchen mit Pulver gearbeitet. wird.

Filzschuhe fur die in der Pulverkammer beschaftigte Mann-
schaft.

Schraper aus Kupfer zum Abschrapen des Bodens der Pulver¬
kammer.

Wassergefasse fur Trinkwasser mit Trinkbecher und
Tropfbecken, sowie Baljen mil Kupferreifen fur die Vor-
kammern.

9.) Gegenstande fiir den Gebrauch der Signalmnnition.
Raketen-Abfeuerungsapparat, Fig. 179, eine Platte aus

Messingblech, auf welcher die Ringe a, a zum Einlegen des Stakes,
der Arm b als Stiitze der Rakete, die Hiilse c fur das Frictions-
brandel und die Abfeuerungsvorrichtung angebracht sind. Hie
letztere besteht aus einer doppelarmigen Schlagfeder, deren beweg-
licher Arm d durch den Spannhebel / gespannt und durch die von
der ruckwartigen Fliiche vortretende Warze e am Ausschnellen ver-
hindert, wird; mit dem oberen Ende des Federarmes d wird der
Reibedraht. des Brandels verbunden. Die Warze e sitzt am unteren
Ende eines zweiarmigen Rebels, dessen oberer Arm durch eine Feder
nach auswarts gedriickt wird und einen Knopf tragt.; ein Druck auf
diesen Knopf bewirkt. das Zuriicktreten der Warze e, worauf der
Federarm d ausschnellt und das Rrandel zur Entzilndung bringt. Die
Hiilse c hat eine solche Stellung, dass der Feuerstrahl des Brandels
die Bodenoffnung der Rakete trifft. — Der Abfeuerungsapparat ist auf
seiner ruckwartigen Seite mit einem Handgriff und einem die Hand
des Abfeuernden deckenden Schirm versehen.

Handhabe, Fig. ISO, fiir Blickfeuer, eine holzerne, im oberen
stiirkeren Theile a durehlochte Stange, auf welche das Blickfeuer
aufgesteckt und durch einen holzernen Stiff b versichert wird. Damit
beim Aufstecken des Blickfeuers die Locher desselben mit dem Loche
der Stange leichter zusammengebracht werden konnen, ist die Rich-
tung dieses letzteren durch eine liings des Stabes gefuhrte Rinne
markirt. Es bestehen zwei Gattungen von Handhaben: kur ze und
1 a n g e.
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Hammer zum Abfeuern des auf den Piston des Blickfeuers
auf'gesetzten Kapsels, ein Ziindlochdurehsehlaghammer.

Hasten fur die Signalmunition, zur Aufbewahrung der
fur den momentanen Gebrauch nothigen Raketen und Blickfeuer
sammt deren Accessories Der Kasten fasst sechs Raketen, eine ent-
sprechende Anzahl an Blickfeuern, Frictionsbrandeln und Kapseln,
einen Raketen-Abfeuerungsapparat und eine kurze Handhabe fur
Blickfeuer. Zur sicheren Lagerung der Raketen sind ini Inneren des
Fastens Einlagstockel befestigt, Zum Schulze gegen das Eindringen
der Nasse ist der Kasten mil, einem Ueberzug aus Segelleinwand ver-
sehen, welcher den Deckel auf alien vier Seiten etwas iibergreift.



Fiinfter Abschnitt.

Behandlung desArtillerie-Materiales.
A. Behandlung- des Geschiitzes und der Munition

heim Gebrauche.
Vor jedem Gebrauche muss eine Revision des Geschiitzes und

des Zubehors vorgenommen werden, welche im Nachstehenden besteht:
Heim Rohre werden hauptsachlich die Bohrung, das Ziindloch,

der Verschluss, die Liderung und die Visirmittel revidirt.
Die Bobrung wird besichtiget, oh sich nicht in derselben ein

fremder Gegenstand befindet; ein solcher miisste sofort. eventuell
beim ersten Auswischen entfernf. werden.

Das Ziindloch wird mittelst der Bohrnadel visitirt, eventuell
(wenn nothig, durch Anwendung des Ziindlochdurchschlages) frei-
gemacht.

Der Verschluss wird zuerst auf seine Gangbarkeit untersucht;
diese ist vorhanden, wenn sich nach dem bewirkten Lockern der
Verschluss der leichten Geschiitze (bis zum 15%») mit der Hand,
jener der schweren Geschiitze mittelst der Transportirschraube leicht
aus- und einschieben lasst. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist der
Ursache nachzuforschen und diese zu beheben. Die am haufigsten
vorkommenden Ursachen sind: f'remde Gegenstande, welche zulallig
zwischen Verschluss und Rohrwand (Verschlussthiire bei den Kolben-
verschliissen) gelangten, — bei den Keilverschliissen insbesondere:
Verunreinigung oder Beschadigung der Gewinde der Bewegungs-
schrauben, unvollstandiges Anziehen oder Verwechslung der Befesti-
gungsschrauben bei den Lagerdeckeln der Transportirschraube, un-
richtige Stellung der Fuhrungsstifte der Ladebiichse oder durch
Beschadigung, eventuell Verunreinigung hervorgerufene Ungangbarkeit
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der letzteren selbst. — Sollte die Anziehmutter (bei Keilversehliissen
vom 15%i aufwarts) der anfanglichen Drehung der Anziehscbraube
nicht folgen, so ist sie entweder zu sehr ausgeleiert, oder zu stark
eingeolt; zur Behebung des Uebelstandes geniigt meist das Einlegen
von Zwirnsfiiden in die Gewinde. Das Brandellager muss gut ein¬
geschraubt und unbeschadigt sein; ein beschadigl.es Brandellager,
und ebenso ein schadhafter Zilndlochstollen, kommt sogleich
durch das Reservestiick zu ersetzen.

Den Liderungstheilen der Keilverschliisse ist die grosste
Aufmerksamkeit zu schenken. Zur Revision derselben wird der Ver-
schluss Uiber die Ladestellung zuriickgezogen und naehgesehen, ob
Liderungsring und Platte eingesetzt, und die Liderungsflachen unbe¬
schadigt sind, ob die Marke des Binges mil dem Kerner auf der
vorderen Querlochflache correspondirt, ob die Haltefeder der Platte
am Keil befestigt. (bei 9 cf,n und 7%t Versehliissen die Liderungs-
plattenschraube geniigend eingeschraubt) und ob bei den gusstah-
lernen Geschiitzen geniigend Talg in die Liderungssinke eingestrichen
ist. — Geht beim nachherigen Schliessen des Verschlusses das Ein-
pressen desselben mittelst der Anziehschraube zu schwer oder zu
leicht. vor sich, so dass im letzteren Falle zwischen Liderungsring
und Platte hindurchgesehen werden kann, so muss bei den gusstah-
lernen Geschiitzen die Stellung der Platte durch entsprechende Weehs-
lung der Unterlagsscheiben regulirt werden.

Die Visirmittel miissen richtig eingesetzt, d. h. es diirfen der
rechts- und linksseitige Aufsatz sowie die beiderseitigen Visirkorne
nicht verwechselt sein; ebenso miissen die Aufsatz- und Kornstollen
in ihrer richtigen Stellung durch die beziiglichen Schraubenstifte
fixirt, sein. Die Aufsatzstabe miissen sich im Stollen und in der Hiilse
leicht verschieben und mittelst der Stellschraube feststellen lassen:
die Visirkorne miissen vollends eingeschraubt und die Stellhiilsen
derselben in die Nuth eingeschoben sein.

Beim Raperte wird vorzliglich die leichte Gangbarkeit der
Bewegungsmechanismen, besonders solcher, bei welchen Zahn-
rader vorkommen (Bogenrichtmaschine, Schlittenwinde, Zahnradbacks-
vorrichtung), untersucht; die Ursachen einer ungewohnliehen Schwie-
rigkeit der Bewegung konnen zwischen den Zahnen festgeklemmte
Gegenstiinde oder nicht geolte Axenlager sein.

Die Riehtbremsen, die selbstthatigen St elder der riickwartigen
Rapertrollen, die Kupplungshiilsen und die Bandbremsen der
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Backsvorrichtung, sowie die Excent.er-Hebvorrich1.ung der Dreh-
scheibengeschutze werden auch wegen ihrer riehtigen Functionirung
untersiicld.

Bei den Riicklauf-Reibungsbremsen ist. zu untersuchen,
ob sich der Bremshebel (das Bremsrad bei den Scott’schen Bremsen)
bei geniigendem Kraftaufwande ohne Schwierigkeit bewegen lasst
und ob die Reibungsflachen (Schienen, Lamellen, Bremsleisten) trocken
sind; nasse Schienen (Bremsleislen) sind vor dem Schiessen mit
feinem Sand oder mit Asche zu bestreuen. — Ein besonderes Augen-
merk ist der Einstellung der Regulirvorrichtung dieser Bremsen zu
widmen. Es ist Aufgabe des Batterieoffiziers, bei jedem Scharfschiessen
genau vorzumerken, welche Einstellung des Bremsregulators (Brems-
rader) jedes einzelnen Geschiitzes ftir die verschiedenen Geschoss-
gattungen als entsprechend gefunden wurde, daher beim naehsten
Klarschiff gegeben werden muss.

Bei den hydraulischen Riicklaufbremsen ist nachzusehen,
ob die Bremscylinder vorschriftsmassig mit Glycerin gefullt und ob
alle Stopfbiichsen gut angezogen sind. Bei der Ventilbremse ist uber-
dies die richtige Spannung der Ventilfeder zu controliren.

Schliesslich ist nachzusehen, ob die Backsweiser auf den
Schlitten nicht verbogen sind, d. h. ob sie bei der Stellung des
Geschiitzes senkreeht zum Kiel mit den Nullstrichen der Eintheilung
auf den riickwartigen Backsschienen iibereinstimmen.

Bei den Ausrustungsgegenstanden wird nachgesehen, ob
sie richtig vorhanden, im guten Zustande und zu sofortigem Gebrauche
vollstandig in Ordnung sind.

Insbesondere soil das Peilinstrument einer Revision auf seine
richtige Stellung unterzogen werden. Dies geschieht dadurch, dass die
am Batteriependel abgelesene Schiffskriingung am Instrument ein-
gestellt und nachgesehen wird, oh die Libelle einspielt; sollte dies
nicht der Fall sein, so muss das Instrument mittelst der Justirschrauben
richtig gestellt werden.

1.) Auswischen und Laden.

Zum Auswischen und Laden miissen die Vorderlader so weit
als moglich (die 18% auf ganze Brohkliinge, die 23 cjm bis zum
Anstossen an die Buffer des Schlittens) eingeholt, bei grosserer Ele¬
vation gesenkt und bei grosser Seitenrichtung entsprechend gegen
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die Mitte der Stiickpforte gebackst werden. Die Hinterlader werden
in der ausgeholten (Schuss-) Stellung ausgewischl. und geladen; vor
dem Auswischen muss selbstverstiindlich der Verschluss geoffnet und
nach dem Laden wieder geschlossen werden.

Oeffnen. Zum Oeffnen des Keilversehlusses wird die Anzieh-
sehraube beim bronzenen 15%,., 9%, und 7%, um 180°, bei den
iibrigen Geschiitzen so lange nach links gedreht, bis die Anziehmutter
an die vordere Begrenzung der Keilausnehmung anstbsst; hierauf
wird bei den Geschiitzen vom 21%, aufwarts die Kurbel auf den
Vierkant der Transportirschraube gesteckt und der Keil mittelst
dieser Schraube bei den Geschiitzen vom 15%, abwarts durch Zug
an der Kurbel bis in die Ladestellung herausgezogen. Hiebei isl ein
heftiges Anstossen des Sperrstifles am Ende der Keilnuth, welches
eine Verletzung der beiden Theile hervorbringen konnte, zu ver-
meiden. Sollte sich die Anziehschraube mittelst der Verschlusskurbel
nicht drehen lassen, so wird die Kurbel mit langem Arm in Anwen-
dung gebracht. Wenn die Anziehmutter (der gusstilhlernen Geschiitze)
der anfilnglichen Drehung der Anziehschraube nicht folgt, so muss
sie vermittelst des Zapfens am Ansatze der Ringverstarkung gedreht
werden. Sollte sich der mittelst der Anziehschraube gelockerte Ver¬
schluss nicht durch die gewohnlichen Mittel herausziehen lassen, so
wird bei den kleinen Geschiitzen (vom 15%, abwarts) eine Hand-
spake als langerer Zughebel zwischen Verschluss und Kurbel ein-
gelegt, bei den grosseren Geschiitzen aber die Kurbel mit langem Arm
zur Drehung der Transportirschraube beniitzt; bei alien Geschiitzen
kann iiberdies durch Schlage auf den reehfen Theil des Verschlusses
nachgeholfen werden, wobei jedocli zur Vermeidung jeder Beschii-
digung des Verschlusses eine Holzzwischenlage anzuwenden ist. In einem
solchen Falle muss die Ursache der schwierigen Bewegung des Ver¬
schlusses ermittelt und behoben werden. Diese Ursache kann, ausser
in den eingangs angefiihrten Umstilnden, in einem starken Ansatz von
Uulverschleim an dem Verschluss, dem Querloch oder der Ladebiichse
liegen. Um eine solche Verschleimung oder eine sonstige Verunreinigung
des Verschlusses hintanzuhalten, sind wahrend des Schiessens bei jedes-
maligem Oeffnen die zuganglichen Stellen des Verschlusses und des
Querloehes mit happen abzuwischen und leicht einzublen.

Nach mehreren Schiissen und so oft sich eine hochgradige
Verschleimung des Verschlusses oder der Liderungstheile, eventuell
eine bedeutende Gasausstromung zeigl, sowie zur Ermittlung einer
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sonstigen Ursache der Ungangbarkeit des Verschlusses, wird dieser
liber die Ladestellung zuriickge'zogen and gleich dem Querloch in
alien seinen Theilen mit, wenn nothig, in Kaliseifenwasser getauchten
Lappen gereinigt, trocken gewischt und eingeolt. Hiebei werden auch
die Liderungstheile, ohne jedoch den Ring aus dem Lager zu
nehmen, besichtigt; zeigen sich die Liderungsflachen unbeschadigt,
so werden Ring und Platte bei den gusstahlernen Geschiitzen ein-
geolt, bei den bronzenen Geschiitzen mit Seife bestrichen. Sollten aber
Ausbrennungen sichtbar sein, welche nach der ganzen Breite der
Liderungsflachen reichen, so mtissen Ring und Platte gewechselt werden.
Nach jeder Wechslung der Liderungstheile ist beim nachsten Schusse
der Dichtung eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken, nach
dem Schusse muss Ring und Platte besichtigt, und wenn sich eine
Gasausstromung zeigt, die Stellung der Liderungsplatte durch die
Unterlagsscheiben geregelt werden.

Zum Oeffnen des Kolbenverschlusses wird die Verschlusskurbel
nach links gedreht, der Quercylinder auf die ganze Lange der Kette
heraus-, der Kolben bis in die Verschlussthiire zuruckgezogen und
mit dieser nach seitwarts gedreht. Nach dem Oeffnen sind Kolben
und Quercylinder vom anhaftenden Pulverschleime zu reinigen.

Sollte der Kolben in der Bohrung derart festgeklemmt sein,
dass er durch das Anziehen an den Armen der Verschlusskurbel
nicht zuruckgezogen werden kann, so wird er durch den Wischer
von vorne geliiftet, oder es wird, nachdern Gegenmuttern und Ver¬
schlusskurbel etwas zuruckgedreht wurden, zwischen diese und die
Verschlussthiire ein Holzstiiek eingelegt und der Kolben durch Rechts-
drehung der Kurbel geliiftet.

Vor dem Auswischen (bei Geschiitzen mit Centralziindung noch
vor dem Oeffnen des Verschlusses) wird das Ziindloch mittelst
der Bohrnadel visitirt. Zeigf sich dasselbe so test verscblagen, dass
die Bohrnadel nichl durchgeht, so wird, wenn moglich, ein Brandel
abgefeuert; sollte auch darnach das Ziindloch mittelst der Bohrnadel
nicht freigemacht werden konnen, so kann bei Geschiitzen mit
Centralziindung der Verschluss iiber die Ladestellung herausgezogen
und mit der von vorne einzufiihrenden Bohrnadel das Freimachen
versueht werden. Bleibt dieses Mittel ohne Erfolg, so wird der
Ziindlochdurchschlag in Anwendung gebracht. Beim Gebrauche des-
selben wird nach jedem nicht zu kraftigen Schlage mit dem Hammer
der Durchschlag etwas gedreht. damil er sich nicht festklemrne:
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sollte dies dennoeh geschehen, so wird die Bohrnadel durch den
Kopf des Durchschlags gesteckt und dieser vorsichtig herausgedreht.
Isl auch die Anwendung des Ziindlochdurchschlags frue.hl.los geblieben,
so wird bei Geschiitzen rnit Centralziindung der Ziindlochstollen ge-
wechselt; bei Geschiitzen mil. Oberziindung wird eine kleine Quantitiit
Pulver in das Ziindloch geschiittet und durch Abbrennen desselben
der festgeklemmte Gegenstand herausgeschafft.

Auswischen. Das Auswischen hat. den Zweck, den nach
dem Schusse an den Bohrungswanden haftenden Pulverriickstand
aufzuweichen und die etwa zuruckgebliebenen Fetzen des Kardus-
sackes moglichst zu enl.fernen; vor dem ersten Schusse wird das Aos-
wischen vorgenommen, um die allenfalis in die Bohrung gelangten
fremdartigen Gegenstande herauszuschaffen. Die 7 cjm und 9 c/m Geseliiitze
brauchen nicht nach jedem Schusse, sondern nur vor dem Schiessen
und in der Folge fallweise, wenn sich nach liingerem Schiessen eine
stiirkere Verschleimung der Bohrung zeigt, ausgewischi, zu werden.
Bei den iibrigcn Hinterladern wird nach jedem Schusse nur der Ladungs-
raum, die ganze Bohrung aber fallweise, insbesondere wenn eine
eventuelle Gefechtspause die hiezu nothige Zeit gestattet, sowie vor dem
ersten Schusse ausgewischi.; zum Auswischen des Ladungsraumes wird
der Wischer ohne Verlangerungsstange angewendet, wahrend das Aus¬
wischen der ganzen Bohrung mil. dem verlangerten Wischer geschielit.
Bei den Vorderladern muss sowol vor dem Schiessen als auch nach
jedem Schusse die ganze Bohrung ausgewischi. werden. Dasselbe hat
beim Scheibenschiessen bei alien Geschiitzen zu geschehen.

Das Auswischen geschielit vor dem ersten Schusse mil trockenen,
wahrend des Schiessens aber stets mit. in Kaliseifenwasser getauchtem
Wischer. * Der Wischer darf nicht triefend in die Bohrung einge-
fiihrt werden, da das zu reichlich in die Bohrung eingebrachte Kali-
seifenwasser zur Verunreinigung der lioiirungswiinde und der liide-
rungstheile beitriigt,. Der Wischer soil daher nach jedem Auswischen
sofort in das Seifenwasser getaucht, abgeklopft und in die Ausnehmung
der Balje eingelegt werden, damit er bis zum nachsten Auswischen
abtropfe. Bei LafTeten mit Reibungsbremsen ist das Betropfen der
Bremsschienen (Tjeisl.en) zu verhiiten, da hiedurch die Wirkung der
Bremse beeintrachtigt wird. Jede Verunreinigung des Wischers durch
Sand u. dgi. muss mit. besonderer Sorgfait liintangehalten werden.

* Beim Exercieren sincl bios trockene Wischer zu verwendeu.
11
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Beim Auswischen der Hinterlader mit verlangertem Wischer
wird der Kolben bei der Miindung herausgeslossen , damit er sich
leichter zuriickziehen lasse.

Laden der Hinterlader. Das Laden umfasst, bei den
Hinterladgeschii tzen das Vorriehten, das Einfiihren und Ansetzen
des Geschosses und das Einfiihren der Karduse.

Das Vorriehten besteht bei den schweren Geschiitzen (vom
21 %, aufwiirts) im Eleviren des Geschiitzes in die Ladestellung und
im Zufiihren des an dem Batteriegeschosstransporteur hangenden
(ieschosses bis zum Ladeloeh, bei den 12 %, und 15 %, Geschiitzen im
Ausheben des Geschosses aus der Kiste und Einstellen desselben in
die Geschosstrage, — ferner bei alien Ziindergranaten, bei welehen
die Ziindschraube getrennt vom Geschosse aufbewahrt wird, im Ent-
fernen der Verpflasterung und Einschrauben der Ziindschraube, wozu
bei den Geschiitzen der Donaumonitors noch das Einsetzen des
Vorsteckers kommt, — bei den Shrapnels im Entfernen der Ver¬
pflasterung, im Tempiren des Ziinders, bei den 12%, und 15%,
Shrapnels im Einschrauben des Percussionsapparates und bei alien
Shrapnels im Ausziehen des Vorsteckers aus dem Percussions-
apparate.

Nach dem Einstellen der 12%, und 15%, Geschosse in die
Geschosstrage, wobei die Hebeleine beniitzt wird, muss diese von
der Geschosspitze nach seitwarts gestreift werden. Zum Entfernen
der Verpflasterung der Ziindergranaten und Shrapnels wird die
Bandschlinge erfasst und die Verpflasterung dureh einen raschen Biss
fiber die Geschosspitze herabgezogen. Zum Tempiren des Shrap¬
nels liisst der Vormeister das Geschoss mit dem Tempirweiser gegen
sich gewendet halten, erfasst mit dem Tempirschliissel die Satzscheibe
(bei 12%, und 15%, Shrapnels derart, dass der Tempirweiser inner-
halb der Bingoffnung sichtbar bleibt) und dreht. die Satzscheibe so
lange nach rechts oder links, bis der entsprechende Distanzstrich der
Tempirscala in die Verlangerung des Tempirweisers fallt. Zum Aus¬
ziehen des Vorsteckers aus dem Percussionsapparate bedient man
sich bei 12%, und 15%, Shrapnels des Hakens am Tempirschliissel;
bei 7%, und 9%, Shrapnels wird hiezu der Versicherungsring des
Vorsteckers bei der Bandschlinge erfasst und iiber den Ziinderkopf
gezogen. Das Einschrauben des Percussionsapparates hat unmittel-
bar vor dem Einfiihren des Geschosses, wenn sich dasselbe schon
in der horizontalen Lage befindet, zu geschehen; darnach darf das
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Geschoss auf keinen Fall mehr aus der horizontalen Lage gebracht.
werden.

Zum Einfiihren des Geschosses wird bei sehweren Geschutzen
der Versichernngsring der Geschosstrage am Bugel hinaufgeschoben,
die Geschosstrage in die horizontale Lage gebracht und mit ihren
Augen in die Traghaken des Rohres eingehakt; sodann wird das
Geschoss mittelst des Setzers durch einen kraftigen unaufgehaltenen
Schub (ohne Schlage und Stosse) bis an die gezogene Bohrung ge¬
bracht (angesetzt,). Die 12%,, und 15%, Geschosse werden in der
Geschosstrage zum Ladeloch gebracht (beim gusstahlernen und bron-
zenen 15%, die Geschosstrage in die Traghaken des Rohres einge¬
hakt) und das Geschoss mittelst einer Handspake angesetzt, wobei
die Hebeleinc mit der Hand zuriickgehalten wird, damit sie sich
vom Geschosse abstreife. Die 7%, und 9%, Geschosse werden mit
der Hand in das Ladeloch gebracht und mittelst des Setzers an¬
gesetzt.

Die Shrapnels miissen sachle, mit massigem Schub, angesetzt
werden, und es ist, biebei jedes Stossen zu vermeiden. Beim An-
setzen der Geschosse uberhaupt ist darauf zu achten, dass es mog-
lichst. gleichmassig geschehe, d. h. dass das Geschoss jedesinal gleich
weit in die Bohrung eingesclioben werde. Sollte das Geschoss beim
Einfiihren im Ladeloch einen Widerstand linden, so ist, bevor starker
angesetzt wird, bei Geschutzen mit Keilverschluss nachzusehen, ob
die Ursache des Hindernisses nichl in einem Vorprellen des Keiles
zu suchen ist.

Zum Einfiihren der 28%, Kurd use wird die Karduskiste
mittelst des Batterietransporteurs zum Ladeloch gebracht und der
Deckel der Kiste abgeschraubt, wobei man sich der umlegbaren
Handhabe bedient; sodann wird die Kiste in die horizontale Lage
gedreht, die Karduse mittelst der Wischer-Verlangerungsstange in
den Ladungsraum geschoben, wobei die Messingscheibe in der Kiste
zuriickbleibt, die Karduskiste zur Seite geschaffl, und die Karduse mil
dem Setzer vollends in den Ladungsraum geschoben. Bei den iibrigen
sehweren Geschutzen (vom 21%, aufwarts) wird der Koker zum
Geschiitz getragen, nach dem Oeffnen des Deckels horizontal gelegt,
der Kokerboden abgenommen, der Lappen fiber dem Bodenausschnit/t
der Karduse weggerissen, der Koker eventuell derart gedreht, dass
der schwarze Strich auf "der Karduse nach oben kommt, und
schliesslich die Karduse mittelst des Setzers. angesetzt,. Bei den

u*
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kleinen Gesehiitzen wird die Karduse aus dem Koker genommen
und, den Bund voraus, mit der Hand in den Ladungsraum eingeftihrl.

Es ist bei den Gesehiitzen mit Keilverschliissen darauf zu
aehten, dass die eingefuhrten Kardusen nicht riickwarts aus dem
Ladungsraum in das Ladeloch hervorstehen; jedoch durfen die Kar¬
dusen irn Allgemeinen nicht zu tief in die Bohrung eingeschoben
werden (was besonders beim Blindschiessen sowie bei den Wurf-
kardusen der kleinen Geschutze leicht geschehen kann), wodurch sie
bei Gesehiitzen mit Oberziindung ausserhalb des Bereichs des Ziind-
loches gelangen konnten.

Vor dem Schliessen der Kolbenverschliisse muss noch der
Abschlussring mit der Bodenkappe in die Bohrung eingebracht
werden. Hiezu wird der Ring mit der Seitenflache nach vorwarts
bis iiber das Querloch eingeschoben und mit der Bodenkappe gegen
die Karduse gedreht; beim nachherigen Schliessen wird der Ring
mit dem Versehlusskolben in seine richtige Stellung vorgeschoben.

Ein und derselbe Abschlussring kann so lange wiederholl zur
Verwendung kommen, als sich keine Beschadigungen an ihm zeigen,
nur miissen schon gebrauchte Ringe vor ihrem Wiedergebrauche
vom Pulverschleim gereinigt und mit einer neuen Bodenkappe ver-
sehen werden; die Bodenkappe ist stets so test in den Ring zu
pressen, dass ihr Rug an jenem des Ringes gut anliege. Abschluss-
ringe, welche Risse Oder sonstige nicht leicht auszubessernde Be¬
schadigungen zeigen, durfen nicht rnehr verwendet werden; leiehte
Verbiegungen beeintrachtigen die Dichtungsfahigkeit des Ringes nicht
und lassen sich mittelst eines Hammers leicht ausgleichen.

Beim Schliessen des Kolbenverschlusses darf das Einschieben
des Kolbens nicht heftig stossend geschehen, weil hiedurch der Ab¬
schlussring aus seiner richtigen Lage gebraeht, und beim Blindschiessen
auch die Karduse iiber das Zundloch hinausgeschoben werden kbnnte.
Sollte beim Einschieben des Kolbens ein Hinderniss gefiihlt werden.
so ist keine Gewalt anzuwenden, sondern wieder zu offnen, und
das Hinderniss, welches grosstentheils in der unrichtigen Stellung des
Abschlussringes besteht, zu beseitigen. Dieselbe Vorsicht. ist auch
beim Schliessen der Keilverschliisse zu beobachlen, nur dass hier
die Ursache einer eventuellen Schwierigkeit beim Schliessen
meistens in der unrichtigen Lagerung der Liderungstheile oder
in dem Hervorragen der Karduse aus dem Ladungsraume zu
suchen ist.
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Laden der Vorderlader. Zum Laden der Vorderladgeschiitze
wird die Karduse aus dem Koker genommen und mil dem Roden
voraus, mit der Nahl. nach abwarts, in die Bohnmg eingefiihrt; die
23% Karduse wird fur sich allein, die 18% mit dem Geschoss zu-
gleich angesetzt.

Das in die Batterie gehisste Geschoss wird bei den 23% Breit-
seitgeschiitzen an die Ladetalje iiberhakt und durch Anholen der
letzteren beim Abfieren der Geschosshisstalje bis zur Mundung ge-
hisst; bei den 23% Drehgeschiitzen wird das mittelst der Geschoss-
winde gehisste Geschoss in den Batterietransporteur iiberhakt und
zur Mundung gebracht,, nachdem vorher das Geschiitz nach der
Lademarke in die Ladestellung elevirt wurde; bei den 18% Geschiitzen
wird das mittelst Tragstange zum Geschutz gebrachte Geschoss mit
der Ladetalje zur Mundung gehisst,. Nun wird die Biigelsperre der
Geschosstrage geoffnet, das Geschoss horizontal umgelegt und mit
dem Boden vorwarts in die Bohrung eingefiihrt, bis die Geschoss¬
trage an der Miindungsflache ansteht; ferner wird bei den Ziinder-
granaten die Verpflasterung abgerissen und die Ziindschraube ein-
geschraubt. Sodann wird die Ringsperre der Geschosstrage geoftnet,
der Sperring gedreht, die (tesc-hosstrage vom Geschoss gezogen und
dieses mil der Hand so weit als moglich in die Bohrung geschoben.
Zum Ansetzen des Geschosses wird der Setzer mit seiner Aushbhlung
auf die Geschosspitze aufgesetzt, und das Geschoss, beziehungsweise
Geschoss und Karduse, durch kraftigen Schub, nicht schlagend oder
stossweise, angesetzt, wobei zu beachten ist, dass die an der Setzer-
stange eingeschnittene Marke bis an die Miindungsflache gelangt.

Revor der Setzer nach dem Ansetzen der Karduse (beim 23%),
beziehungsweise des Geschosses mit der Karduse (beim 18%), aus
der Bohrung gezogen wird, muss mit der Bohrnadel untersucht.
werden, ob die Karduse bis unter das Ziindloeh gelangt ist, widri-
genfalls nochmals anzusetzen ist. Sollt.e ein Geschoss beim Ansetzen
im Rohre sleeken bleiben, so darf keine Gewalt, angewendet, son-
dern es muss das Geschoss mittelst des Entladers aus der Bohrung
gezogen und durch ein anderes ersetzt werden; das ausgeladene
Geschoss ist als unkalibermassig aus der Batterie zu schaffen und
darf nichl mehr verwendet. werden. Vor dem Einfiihren des zweit.en
Geschosses muss bei 18%! Geschiitzen die Karduse fiir sich bis in
den Ladungsraum eingeschoben werden. Wenn auch das zweite
Geschoss im Rohre stecken"bleibt, so ist die Ursache hievon meist
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in einer starken Verschleimung der Ziige zu suchen: es wird dem-
gemass Geschoss und Karduse ausgeladen und die Bohrung mit Kali-
seifenwasser griindlich gereinigt.

Wahrend des Ladens muss der Vormeister das Ziindloch gut.
mit dem Daumen geschlossen halten.

2.) Aus- und Einholen.

Die Art und Weise des Aus- und Einholens ist hei der Beschrei-
hung der versehiedenen Rapertgattungen angefuhrt.

Jeder dieser Bewegungen miissen als Vorbereitung folgende
Verrichtungen vorhergehen: Oeffnen der Riicklaufbremse; Aufstellen
des Rapertes auf die Rollen, entsprechendes Einhaken der Seiten-
taljen (Einholtalje) und Einlegen der Liiufer in die Kneifscheiben der
Schlittenwinde, beziehungsweise Festklemmen der Aus- und Einhol-
kette durch die Kettenklemme (beim 23% tiberdies Ansetzen der
Kettenklaue hinter oder vor der Kettenklemme), Trennung der Baeks-
vorrichtung von der Schlittenwinde durch Seitwartsschieben der
Kuppelungshiilse, Losen der Btigelbremse (beim 23 c/m), beziehungs-
weise Zuriicksehlagen des Stellers (beim 24 c/m IT. Kl. Reduitrapert.)
an der Schlittenwinde, Aufstecken der Kurbeln auf die Treibrad-
Axen der Schlittenwinde. Die Backsbremse (beziehungsweise der
Steller und die Biigelbremse der Backsvorrichtung bei 24 % IT. Kl.
Reduilraperten) muss geschlossen bleiben, um jede eventuelle Selbst-
backsung des (ieschiitzes wahrend des Aus- und Einholens hintan-
zuhalten.

Vor dem Einholen muss bei den Ericson'schen Bremsen der
Selbstbremser horizontal geiegt und in dieser Lage gehalten werden.
Um eine selbstthatige Ent.lastung der riickwartigen Rapertrollen
hintanzuhalten. muss bei den mit dem federnden Steller versehenen
Raperten darauf' gesehen. eventuell durch Drehung der Stellerkurbel
veranlasst werden, dass der Steller in den Zithnen des Stellrades
wahrend der Drehung der Excenteraxe f'rei spielt, um die Rtick-
drehung der letzteren zu verhindern, wiihrend die Excenterspaken
herausgezogen werden; bei den mit dieser Vorrichtung nicht ver¬
sehenen Raperten miissen die Spaken wahrend der ganzen Bewe-
gung in den Htilsen verbleiben und niedergedriickt werden.

Bei stiirkerer Rollbewegung des Schifl'es kann das Aufstellen
des Rapertes auf die Rollen ganz unterbleiben und das Gesehulz
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schleifend aus- und eingeholt werden. Um in diesern Falle einer-
seits das Riiekschlagen des Geschutzes, anderseits eine zu rasche
Bewegung in der beabsichtigten Richtung zu verhindern, wird beim
Ausholen auch die Einholtalje, beim Einholen auch die Seitentaljen
in Thatigkeit gesetzt., wo keine Einholtalje vorhanden, die eine Seiten-
talje zum Aus-, die andere zum Einholen angesetzt (beim 23 (L die
eine Kettenklaue vor, die andere hinter der Kettenklemme fiber die
Kette geschoben). Hal, das Schif'f eine bedeutende Neigung im Sinne
der beabsichtigten Bewegung, so wird meisl, das Gesehiitz beim Auf-
stellen auf die Rapertrollen von selbst in Bewegung gerathen;* in
diesern Falle entfallt die Anwendung der Bewegungsmittel und es
muss dureh Abfieren an den Mitteln der entgegengesetzten Bewegung
(beispielsweise beim Ausholen an der Einholtalje Oder an den wie
zum Einholen angesetzten Seitentaljen etc.) die Geschwindigkeit des
Geschutzes ermassigt werden. Unter alien Umstanden aber muss ein
Mann am Hebei der Rucklaufbremse bereit, sein, um event uell durch
rechtzeitiges Schliessen. der Bremse ein heftiges Anst.ossen des Rapertes
an den Stossriegel, beziehungsweise an den ruckwartigen Theil des
Schlittens, zu verhindern.

Nach dem Aus- oder Einholen wird das Rapert von den Rollen
abgelassen (wozu bei Raperten mil, federndem Excentersteller das
Zuriickziehen des Stellers aus den Zahnen des Stellrades geniigt) und
die Rucklaufbremse geschlossen. Der, Bremsdruck muss (nach dem
Ausholen) derart geregelt werden, dass das Gesehiitz beim Schusse
nahezu bis an die ruckwartigen Schlittenpuffer, beziehungsweise bis
zum Strecken des Brohks zuriicklaufe, ohne diesen jedoch in Anspruch
zu nehmen; ein allzuscharfes Bremsen ist. zu vermeiden, weil hie-
durch das Rapert ubermassig angestrengt wird. Wenn man (vor dem
ersten Schusse) keinen Anhaltspunkt fur die Einstellung der Bremse
hat, so verfahrt man bei den verschiedenen Bremsgattungen auf
folgende Art: Bei der Fergusson’schen Bremse wird der Bremshebel
so scharf zugezogen, als dies durch einen kraftigen Zug an der
Bremsleine moglich ist; die Ericson’sche Bremse wird derart ein-
gestellt, dass der Bremshebel mit Aufwand der vollen Handicraft
eines Mannes iiber den Ansatz am Bremsbogen (an der Bremsklinke)

* Dies wird bei den schweren Geschiitzen, deren Schlitten eine Neigung
gegen die Bordwand zu liaben, auch unter gewohnlichen Verhaltnissen (Lage des
Schiffes auf geradem Kiel) beim" Ausholen der Fall sein.
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niedergedriickt. werden kann; hei der Scott’schen Hrem.se wird das
Bremsrad durch einen Mann so scharf als moglieh zugedreht und
mittelst des Stellers gesperrt; bei der hydraulischen Ventilbremse
wird die Ventilfeder derart gespannt, dass ein Mann mil massigem
Kraft,aufwande den Ventilhebel aus der Verticalen in die Horizon-
tale zu drehen vermag.

3.) Richten.

Vor dem Richten wird bei Geschiitzen mil Oberziindung die
Karduse mil der Hohrnadei aufgestochen; hiezu wird die Bohrnadel
durch das Ziindloch eingefuhrt, in die Karduse kraftig eingedriickt
und in derselben mehrmals umgedreht. Sollte beim EinfiLihren der
Hohrnadei in Hinterladgeschiitze bemerkt werden, dass die Karduse
nicht unter dem Xtindloehe sicli befindet, so ist der Verschluss zu
offnen und die Karduse in ihre richtige Lage zu bringen.

Richten mit dem Aufsatze. Heim Richten mil dem Auf-
satze wird zuerst die beilaufige Hiihen- und Seitenrichlung, sodann
die genaue Hohenrichtung und schliesslich die genaue Seitenrichlung
gegeben.

Bei den Geschiitzen mit zwei Seitenaufsalzen bedient man sich
zum Richten desjenigen Aufsatzes, uber welchen bin das Zielobject
besser siehtbar ist; beim 23%, Geschutze kann auf die nachsten
Distanzen uber den mittleren Aufsatz gerichtet werden. Bei den guss-
eisernen Geschiitzen soli der Seitenaufsatz nur im Bedarfsfalle, d. h.
erst dann am Rohre angebracht, werden, wenn die angegebene Di-
stanz iiber die Scala des Mi ti e! aufsatzes hinausgeht,

Zum Kinstellen der Hohenrichtung wird der bewegliehe Stollen-
aufsatz ohne Stellhiilse (7 % und 9 % Aufsatze, Mittelaufsatz des
23 cjm Geschiitzes) so weit nach aufwarts geschoben, dass der Distanz-
strich mit dem oberen Hande des Stollens ubereinfallt, sodann die
Stellschraube t'estgezogen: bei den Stollenaufsatzen mit Stellhiilse
(Seitenaufsatze der Geschutze vom gusstahlernen 15%, aufwilrts)
wird der Aufsatz beliebig weit, eventuell ganzlich aus dem St.ollen
gezogen, die Stellhiilse mit ihrem oberen Rande am Jiistanzstriche
eingestellt und der Aufsatz im Stollen so weit nach abwarts ge¬
schoben, dass die Stellhiilse am Stollen aufsitzt. Bei den Mittelauf-
satzen der gusseisernen Geschutze wird, wenn sich der Distanzstrich
am iiusseren Stabe befindet, dieser bis zum Uebereinfallen des Distanz-
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striches mil. rlem oberen Rande Her Aufsatzhiilse hinaufgezogen und
mil Her Rruckschraube festgestellt; ist hingegen Her Distanzstrich auf
dem inneren Stabe, so wird vorerst der aussere Stab so weit als mog-
lich nach aufwarts geschoben und mit der Rruckschraube festgestellt.,
sodann wird der innere Slab im ausseren bis zum Uebereinfallen
des Distanzstriches mit dem oberen Rande des ausseren Stabes hin¬
aufgezogen und festgestellt. Bei den Seitenaufsatzen dieser Geschiltze
wird der Visirschieber mit seinem oberen Rande bis zum Distanz-
striche nach aufwarts geschoben.

Zum Einstellen der Seitenverschiebung wird das Absehen inner-
halb des Querarmes mittelst der Schieberschraube bis zum Ueber¬
einfallen des linken Randes des Absehenzeigers mit dem Distanzstrich,
beziehungsweise (bei den Seitenaufsatzen der gusseisernen Geschiltze)
der Querarm innerhalb des Visirschiebers derart verschoben, dass
der reehle Rand des Schiebers mil. dem Distanzstriehe iibereinfallt,
Ist. fur die angegebene Distanz am Querarme kein Strich einge-
schnitten. so wird der Absehenzeiger (der Rand des Visirschiebers)
nach ungefahrer Schatzung zwischen den nachsten Distanzstrichen
eingestelil. Das Plattchen im Kopfe der 18 % und 23 cjm Seitenaufsatze
bleibt fur gewohnlich in die Mine gestellt; sollte jedoch die wahrend
mehrerer Sehilsse beobachtete betrachtliche Abweichung des Geschosses
nach einer Seit,e die Gorrectur der durch die Neigung des Aufsatzes
bedingten Seitenverschiebung nothwendig machen, so wird die I iruck-
sehraube im Aufsatzkopfe gebffnet, das Plattchen nach Schatzung
seitwarts verschoben und die Druckschraube festgezogen.

Nach dem Einstellen des Aufsatzes visirt der Vormeister durch
den Visireinschnitt des Absehens und liber die Kornspitze (beziehungs¬
weise durch den Einschnitt am Kopfe der gusseisernen Geschiltze)
auf das Ziel und lasst, wahrend er die Kornspitze fill- das Auge in
der Mitte des Visireinschniif.es und in der gleichen blbhe mit dem
oberen Rande des Absehens zu erhalten trachtet, das Geschtitz so
iange eleviren oder senken und nach der betreffenden Seite backsen,
bis die Visirlinie in ihrer Verliingerung auf den Zielpunkt trifft. Als
Zielpunkt ist, wenn nicht, etwas anderes ausdrucklich angegeben wird,
die Mitte des zu beschiessenden feindlichen Schiffes an der Wasser-
linie zu nehmen.

Zum Eleviren oder Senken des Geschiitzes werden bei Raperten
mit. der Zahnbogenrichtmaschine die Richtbremsen geoffnet und die
Richtzabmader entsprechend gedreht: dies soil bei Richtmaschinen
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mil Zabnradervorgelege auf einer Seite stets mittelst des Griffrades
geschehen und nur bei grosseren Hebungen Oder Senkungen des
Bodenstiickes durch die in die Richtscheibe der Gegenseite eingestellte
Richtspake unterstiitzt werden. Bei Richtmaschinen mit Richtseheiben
auf beiden Seilen diirfen niemals beide Riehtspaken gleichzeitig behufs
Umsteckens aus der Scheibe gezogen werden. Nach ertheilter Rich-
tung werden die Richtbremsen geschlossen. Bei Raperten mit Richt-
schrauben geschieht das Eleviren und Senken des Geschiitzes durch
entsprechende Drehung der Schraube; bei den holzernen Raperten
kann das Heben des Bodenstiickes durch Handspaken unterstiitzt
werden, welche auf die Stellpallen des Rapertes aufgelegt werden.
Bei grossen Elevationen wird der Hut der 12% und 15%, Richt,-
schrauben, sowie der Richtkeil der 7 % Depressionslaffeten abge-
nommen.

Zum Backsen der schweren Geschutze mittelst des Backszahn-
rades wird zuerst bei jenen Geschutzen, bei welchen die Schlitten-
winde in Anwendung trill., die Kuppelungshiilse in Eingriff mit der
Hiilse des Kegelrades gebracht, sodann wird die Backsbremse gelost
(beim 23%, Batterierapert der Steller aufgescldagen) und durch Dre¬
hung der Kurbeln an den Schlittenwinden das Backszahnrad ent-
sprechend umgetrieben; nach bewirkter Richtung wird die Backs-
bremse geschlossen, beziehungsweise der Steller in das Stellrad ein-
fallen gelassen. Beim 24 %, II. Kl. Reduitrapert werden die Winden-
kurbeln auf die Axen der Treibriider des Backsgetriebes aufgesteckt
und dieses, nach dem Oeffnen der Biigelbremse, entsprechend gedreht;
nach beendigter Backsung wird die Biigelbremse geschlossen. Zum
Backsen der 21 %t * und 24 cjm II. Kl. Breitseitgeschiitze werden die
Rackstaue in die Backsringe eingehakt, um die Fiihrungsrollen gefiihrt
und in die Kneifscheiben eingelegt.; die durch Drehung der Winde
bewirkte Seitenrichtung wird durch lielegen der Rackstaue festgestellt.
Das Backsen der 18%! und der 15 c/,» Schlittenraperte mittelst der
Backstaljen kann. wenn nothig, durch Handspaken unterstiitzt, werden:
das Fixiren der Seitenrichtung geschieht durch das Unterschieben
der Handspaken. Das Backsen der Radraperte geschieht durch Hand-

* Zum Backsen werden die Schlitten der 21%, und 18%, Geschutze, so¬
wie der gusstahlernen (bronzenen) 15 7m Geschutze, deren riickwartige Rollon
Excenteraxen haben, fur gewdhnlich auf diese Rollen gestellt und die Excenter
durch Vorstecker versichert; beim Seegang werden, wenn nothig, die Rollen ent-
lastet und es wird auf den Schleifstockeln (Schleifkasten) gebackst.
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spaken, welche mil der Feder nach abwarts unter den Schwanz
der Rapertwiinde eingesetzt werden; die Bewegung wird dureh
Anholen der Seitentalje jener Seile, nach welcher gebackst wird, und
Abfieren der Gegentalje unterstiitzt; bei grosseren Backsungen wird
die erstere in einen seilwarts des Geschiitz'es angebrachten Ring der
Bordwand eingehakl. — Die 7 % und 9 cfn Geschutze auf Depres-
sionslaffeten werden mittelst, der Backshebel. die in die Hiilsen der
Sohle eingesteckl. werden, gebackst; beim 9 c)n Geschutze werden
iiberdies Backstaljen verwendet. Auf den Donaumonitors werden die
Geschutze dureh Drehung des Timmies in die Richtung gegen das Ziel
gebracht.

Richten mit aussergewohnlichen Richtmitteln. Im Hin-
blick auf das Richten mit aussergewohnlichen Richtmitteln wird
sehon beim Klarmachen zumFeuer an derPeilschei.be die am Batterie-
pendel abgelesene Schiffskrangung eingestellt. und diese in die Batterie
avisirt, damit bei jedemGeschutze dieRichtstabhlilse darnach eingestellt
werden kann. Sollen die aussergewohnlichen Richtmittel in Verwen-
dung genommen werden, so wird bei der Peilscheibe nachgesehen,
ob sich die eingestellte Krangung nichl geiindert hat; eine eventuelle
Aenderung wird in die Batterie avisirt.

Bei den Geschiitzen wird nach der eventuellen Correctur der
Richtstabhiilse for Krangung der Richtstab in den Schuh am
Raperte eingesteckl, das Geschiitz elevirt. oder gesenkl, bis der Eleva-
tionsweiser am Rohre mit dem Distanzstrich an der Richtstabhiilse
ubereinfallt.

Zum Einstellen der Seitenrichtung wird liei den Geschiitzen auf
Schlittenraperf.en und beim 9 c/m Geschiitz so weit, nach der ent-
sprechenden Seite gebacksl, dass fur Parallelfeuer der Racksweiser
am Schl itten (der Rand der Solde beim 9 %) mit dem an der riick-
wartigen Backsschiene eingeschnittenen Theilstrich der angegebenen
Seitenrichtung ubereinfallt, — fur -concentrates Feuer aber die
Schlittenrolle (der Rand der Sohle) an den vorher eingesetzten Con-
centrirungsstopper anst.iissl. Bei den Radraperten wird der Baeksstab
derjenigen Seite, nacli welcher gebackst werden soil, so weil heraus-
gezogen, dass der Strich der angegebenen Seitenrichtung (fur eon-
centrirtes Feuer der Concentrirungsstrich) mit dem riickwartigen
Rande der Hulse iibereinstimmt; der andere Baeksstab bleibt auf
Null gestelit. Sodann wird das Geschiitz gebackst, bis die iiber die
Knopfe der Backsstabe stralf gespannte Backsleine mit der Deckspur
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parallel lauft. Gleichzeitig mit dem Einstellen der Geschiitze wird
auch das Peilinstrument fur die den Geschiitzen bezeichnete Seiten-
richtung, Krangung und Distanz gestellt, wenn die Geschiitze zum
Abfeuern klar sind, uber das Diopter visirt., und wenn die Visirlinie
auf das Ziel trifft., das Glockenzeichen zum Abfeuern der Geschiitze
gegeben. Wenn das Zielobject von der Batterie aus sichtbar ist, so
kann das Zeicben zum gleichzeitigen Abfeuern der Geschiitze von
einem Directionsgeschiitz gegeben werden. Bei diesem Geschiitz
wird nach dem Einstellen der Richtung mittelst der aussergewohn-
lichen Richtmittel der Aufsatz fur die angegebene Distanz gestellt,
um auf das Ziel visiren zu konnen.

4.) Abfeuern.
Zum Abfeuern wird das Braudel mit der Schlinge des lleibe-

drahtes in den Karabinerhaken der Abzugsleine eingehakl, bei den
Geschiitzen mit Centralziindung bis zum Anstossen der excentrischen
Seheibe am Ziindlochstollen in das Ziindloch eingeschoben und die
Scheibe unter den Stulzfliigel des Brandellagers eingedreht; bei den
Geschiitzen mit Oberzundung wird das Braudel bis zum Bund in
das Ziindloch eingefuhrt und der Reibedraht senkrecht abgebogen.
Sodann wird der Knebel der Abzugsleine erfasst, diese massig ge-
spannt und im Abfeuerungsmomente durch einen gleichmassigen
kraftigen Zug an der Leine abgefeuerl.

Wenn der Schuss versagt, so wird ungefahr 15 Sekunden
gewartet, sodann die allenfalls im Ziindloch zuriickgebliebene Brandel-
hiilse entfernt, ein neiies Braudel eingesetzt. und nochmals abgefeuert.

Vor dem Einsetzen des neuen Brandels muss bei Geschiitzen
mit Oberziindung nochmals die Karduse aufgestochen werden. Sollte
hiebei kein Pulver gefiihlt, werden oder sollte das zweite Brandel
ebenfalls nicht ziinden, so wird bei Hinterladern, nachdem vorher
das Ziindloch mit der Bohrnadel untersucht wurde, der Verschluss
geolfnet und die Karduse zurecht geriickt: bei Vo.rderladern wird das
Geschiitz eingeholt und die Ladung neu angesetzt., eventuell aus-
geladen.

Bei Geschiitzen mit Centralziindung ist nach dem Versagen des
zweiten Brandels der Verschluss fiber der Ladestellung zu offnen,
die Stellung der Karduse, wenn nythig, zu reguliren und der Ziind-
kanal von vorne frei zu machen.
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5.) Ausladen.

Zum Ausladen der Einterlader vom 12 cfn aufwarts muss das
Geschiitz eingeholt und der Verschluss geoffnet werden. Die Karduse
wird bei den kleinen Geschutzen (vom 15 % aufwarts) mil der Hand
aus der Bohrung genommen und ini Koker versorgt, bei den grosseren
aber mit dem Geschoss gleichzeitig aus der Bohrung nach ruckwarts
in den bereit gehaltenen Koker (Karduskiste der 28 %n Geschiitze)
gesehoben. Zum Herausschieben des Geschosses wird der Entlader
mit seiner Ausnehmung vorans von der Miindung aus in die Boh¬
rung und mit dem Wischer his an das Geschoss gebraobt.; sodann
wird das Geschoss durch einen kraftigen Druck, eventuell durch
einige massige Stosse, gelockert und langsam nach ruckwarts ge-
schoben. Die 9 % und 7 % Geschosse werden mit der Hand aus dem
Ladeloche genommen und versorgt. Die 12 %* und 15%t Geschosse
werden in die bereit gehaltene Geschosstrage gesehoben und nach
dem Ansetzen der Hebeleine im Kistchen versorgt. Bei schweren
Geschutzen wird nach dem Entfernen der Karduse die vom Batterie-
transporteur genommene Geschosstrage in die Traghaken des Rohres
eingehakl und das Geschoss in dieselbe eingeschoben; hierauf wird
der Wischer aus der Bohrung gezogen, das Geschiitz ausgeholt. und
nach der Lademarke elevirt. die Geschosstrage in den Batterietrans-
porleur eingehakt, vertical gestellt und nach dem Fixiren des Bugels
mit dem Versicherungsring weggefuhrt. Scbliesslich wird der Entlader
aus dem Ladeloch genommen, vom Pulverschleim gereinigt und
versorgt.

Nach dem Ausladen solcher Ziindergranaten, deren Ziind-
schrauben getrennt vom Geschosse aufbewahrt werden, wird die
Ziindschraube ausgeschraubt (auf den Donaumonitors auch der Vor-
stecker ausgezogen); soil das Geschoss in die GranaI kammer zuriick-
gebracht werden, so muss es mit einer provisorischen Verpflasterung
versehen oder mindestens die Oeffnung der Mundlochschraube (sowie
das Vorsteckerloeh) mit einem Wergpfropf verschlossen werden. Zum
Ausladen der Kartatschen ist die Anwendung des Entladers nicht
nothwendig. Die Shrapnels tiberhaupt, ferner die 7 cjm und 9 cjm Ziin-
dergranaten und die 9 cJm Brandgeschosse durfen niemals ausgeladen,
sondern miissen ausgeschossen werden.

Soil aus was immer fur einer Ursache die Karduse allein aus
der Bohrung genommen werden, so wird, ohne das Geschiitz ein-
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zuholen, der Verschluss geoffnet, die Karduse mit der Hand heraus-
gezogen und im Koker versorgt. —

Zum Ausladen der Vorderlader wird nach dem Einliolen des
Geschiitzes der Enllader in die Bohrung eingefiihrt und gegen das
Geschoss gedriickt, so dass die Warzen in die Hebelocher des
Geschosses einspringen; sodann wird das Geschoss mil, dem Enllader
so weit gegen die Miindung gezogen, dass es mil den riickwartigen
Warzen noch in der Bohrung verbleibe, durch Vorstossen der Enl-
laderstange und Zusammenpressen der Spangen des Entladers das
Austreten der Warzen aus den Hebelochern des Geschosses bewirkt
und der Enllader entfernt. Hierauf wird die Geschosstrage Liber
das Geschoss geschoben und durch Drehung des Sperringes fest-
gemacht, der Biigel derselben in die Ladetalje eingehakt, das Ge¬
schoss giinzlich aus der Bohrung gezogen und auf Deck gestrichen.
Die 23 e/m Drehgeschiitze miissen in die Ladestellung elevirt, werden,
damit. die Geschosstrage in den Batterietransporteur eingehakt wer¬
den kann.

Tm Falle der Entlader, welcher das Geschoss erfasst hat, nicht
durch blosse Handkraft aus der Bohrung gezogen werden konnte,
wird das Geschiitz so weit ausgeholt,, dass der Griff des Entladers
vor die Stiickpforte tritt, sodann der Griff an einer quer vor die
Stiickpforte gelegten Handspake befestigt, und das Geschutz wieder
eingeholt, wobei durch die Fixirung des Entladers das Geschoss in
der Bohrung nach vorwarts gebracht wird. Jene Geschosse, welche
als unkalibermassig oder aus sonstigen Ursachen nicht wieder geladen
werden sollen, miissen beiseite gestellt werden. Die ausgeladenen
Ziindergranaten werden wie jene der Hinterlader behandelt.

Die Karduse wird mittelst des Dammziehers behutsam aus der
Bohrung gezogen und im Koker versorgt.

6.) Pivotwechseln der Drehgeschiitze.

Die 15% Drehgesehiitze werden durch Drehung um den riick¬
wartigen Pivot aus einer Schussposition in die andere gebracht.
Hiezu wird der Stopper in das Stopperloch der riickwartigen Backs-
schiene, welches der Grundstellung des Geschiitzes (Mittellinie des-
selben in der Verbindung des Gefechts- und Uebersetzungspivots)
entspricht, eingesetzt, der Schlitten bis an den Stopper gebackst, das
Geschutz eingeholt, die riickwiirtige Pivotklappe geschlossen und die
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vordere aufgeschlagen; sodann wird der Stopper in das Stopperloch
der Uebersetzungsschiene eingesetzt, die Backstalje in das Auge am
Vorderende des Schlittens nnd in einen Deckring eingehakt, das
Beschutz bis zum Anstossen an den Stopper gedreht und die vor¬
dere Pivotklappe, welche fiber das neue Gefechtspivot zu liegen
kommt, geschlossen; die riickwartige Pivotklappe wird nun aufge¬
schlagen und der Stopper entfernt. Sollen diese Geschiitze • aus der
Kuhe in die Schussposition Oder umgekehrt. gebrachl werden, wobei
event,uell nach der Drehung um das riickwartige noch eine Drehung
um ein vorderes Uebersetzungspivot nothwendig wird, so muss vor
dieser letzteren nach dem Grundsatze, dass sich zur Erleichterung
der Drehbewegung der Schwerpunkt des Geschiitzes moglichst nahe
dem Drehpunkte befinden muss, das Geschutz wieder ausgeholt, die
vordere Klappe geschlossen, die riickwartige aufgeschlagen und der
Stopper entsprechend umgesetzt werden.

Niemals darf die eine Klappe vor dem Schliessen der anderen
aufgeschlagen werden. Die Backstalje soil stets in einen solchen
Deckring eingehakt werden, dass der Zug moglichst senkrecht zur
Bewegungsrichtung erfolgt. Ein heftiges Anstossen des Schlittens an
den Stopper muss vermieden werden. —

Zum Pivotwechseln der auf Drehseheiben installirten Geschiitze
wird ein Backsstopper in das der Nullstellung des Geschiitzes ent-
sprechende freie Stopperloch eingesetzt, das Geschutz bis an diesen
Stopper gebackst und durch Einsetzen des zweiten Stoppers auf der
anderen Seite festgelegt. Sodann wird das Geschutz eingeholt, die
Verbindung der heiden Pivotarmtheile durch Ausziehen des Verbin-
dungsbolzens getrenn't und der riickwartige Theil aufgeschlagen; ferner
werden an die Axe der Excenterhebvorrichtung die Hebei angesetzt,
die Takel, beziehungsweise Taue eingehakt und nach dem Zuriick-
ziehen der Excentersteller die Hebei. niedergezogen und durch die
Steller fixirt. Hierauf wird der Drehscheibensteller aus seiner Spur
gehoben, die Drehscheibe so weil gedreht, bis der Drehscheibensteller
in die Deckspur der neuen Position einfallt,, das Geschiitz durch
Zuriickziehen der Excentersteller und Abfieren der Takel, beziehungs¬
weise Taue, vom Excenter herabgelassen und dieser in der gehobenen
Slellung fixirt; schliesslieh werden die Takel, beziehungsweise Taue,
und die Hebei der Excenterhebvorrichtung entfernt, die heiden Pivot¬
armtheile verbunden und die Backsstopper weggenommen.
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7.) Wechseln der Liderungstheile und des Sundloohstollens.

ZumWechseln der Liderungstheile (Ring, Platte, Unterlagsscheiben)
oder des Ziindlochstollens bei Keilverschliissen wird der Verschluss
so weit herausgezogen, dass die zu wechselnden Theile leicht zu-
ganglich werden. Bei den Geschutzen vom 15%,, aufwarts' miissen
stets Liderungsring und Platte gleichzeitig gewechselt werden, selbst
wenn einer der beiden Theile vollkommen unbeschiidigt sein sollte;
bei den 7%, und 9%, Geschutzen kann die Platte, wenn sie unbe-
schiidigt ist, neuerdings verwendet, muss aber gedreht, d. h. mil einem
anderen Loehe uber den Zapfen im Plattenlager geschoben werden.

Die Liderungsplatte lass! sich nach dem Liiften der Hallefeder,
beziehungsweise nach dem Ausschrauben der Halteschrauben (beim
7%,, 9%, und 15 im), gewohnlich leichl mil der Hand entfernen;
sollte dies nicht der Fall sein, so kann sie mittelst eines keilformigen
Holzstiickes gelockert werden. -— Als Hilfsmittel fur das richtige Ein-
setzen der Platte in ihr Lager sind bei Geschutzen vom 15%, auf¬
warts am Umfange der Platte zwei Striche eingeschnitten, welche
mit den Randern des oberen Ausschnittes im Plattenlager correspon-
diren miissen. damit die Platte auf den Zapfen im Plattenlager auf-
geschoben werden kann. Rei den 7%, und 9%, Geschutzen ist zu
diesem Zwecke ein Strich an der Platte und ein Richtstrich am
Verschluss vorhanden. Sollte sich die Platte nicht mit der Hand in
das Lager eindrucken lassen, so kann durch einige Schlage mit.
einem Holzhammer auf den verlieften mittleren Tlieil (niemals auf
die Liderungsfliiche) nachgeholfen werden. Um die Hallefeder wah-
rend des Einschiebens der Platte nicht zu beschadigen, muss die-
selbe so lange etwas gehoben gehalten werden, bis sich die Platte
in der riehtigen Lage befmdet. Nach dem Einsetzen der Platte wird
die Befest.igungsschraube der Hallefeder festgezogen. beziehungsweise
die Halt.eschraube eingeschraubt.

Zum Herausnehmen des Liderungsringes wird bei den guss T
stahlernen Geschutzen der Ringheber von der rechten Seite in
das Querloch gebracht, mit dem drehbaren Haken der Ring an der
I i nken Seite erfasst. und durch einen Druck auf das aussere Ende
des Ringhebers nach riickwarts, wobei das innere Ende sich gegen
die vordere Querlochflache sliilzt, der Ring aus dem Lager gehoben,
Fig. 171 ; bei den bronzenen Geschutzen ward der Ring mit dem
Hakenende des Ringhebers an der rechten Seite gefasst. und durch



einen Druck nach vorwarts, wobei der Ansalz am Ringheber als
St.iitze dient, herausgehoben, Fig. 170. Nachdem die Liderungsflachen
durch heftiges Aufspringen des Hinges beschadigl werden kbnnten.
so muss derselbe beiin Ausheben mit der Hand gehalten werden.
Bei den gusstdhlernen GeschiUzen muss vor dem Einsetzen des neuen
Binges das Ringlager gut gereinigl und mil 'J’alg ausgestrichen werden.
Hierauf wird der an seiner ausseren Flache ebenfalls mil Talg be-
striehene Ring derail. in das Lager eingeselzl. dass die Marke des-
selben mit dem Punkte an der rtickwarligen Querlochflache corre¬
sponds!., mil der Hand moglichsl gleichmassig eingedriickl und durch
vorsichtiges Schliessen des Verschlusses eingepressl. Bei diesem
Schliessen darf vorerst keine Unlerlagsscheibe unter der Liderungs-
platte eingelegt sein, und es darf sich der Verschluss nur durch
Brehung der Anziehschraube mitlelsf der Kurbel mil langem
Arm anziehen lassen; sollle die Drehung dieser Kurbel zu leicht
vor sich gehen, so wird zunitchst die schwiichste, dann, wenn nothig,
successive eine iminer slarkere Unlerlagsscheibe, eventuell zwei der-
selben, unter die Liderungsplatle eingelegt, bis die Drehung der
Kurbel mit dem enlsprechenden Kraflaufwande erfolgl. Kin gut
eingepresster Liderungsring darf sich nichl mil der Hand aus dem
Uager herausheben lassen. 1st der Ring zu gross oder nichl. conform
dem Lager, was sich durch Zuriicktrelen oder Herausspringen des-
selben nach dem Oeffnen des Verschlusses, sowie durch stellenweise
starkeren Metallglanz der ausseren Ringflache zu erkennen gib I, so
muss er durch einen geschickten Professionisten mit der grossten
Sorgfalt eingeschmirgell werden.*

Bei den bronzenen GeschiUzen wird der Ring vor dem Einsetzen
in das Ringlager an seiner Mantelflache si all mit Talg mil Kaliseife
(bei warmem Wetter mil Kernseife) bestrichen. Zum Exercieren und
fur gewohnlich muss bei den bronzenen Geschutzen die mit »E.«
bezeichnete Exereiergarnitur (Ring und Platte) eingeselzl sein. Dieselbe
isl ausschliesslich fur das Exercieren bestimmt und darf unter keiner
Bedingung weder zum Blind- noch zum Seharfschiessen in Verwen-
dung kommen.

Zum Wechseln des Ziindloehstollens bei den gusstahlernen Ge-
schulzen wird zuersl die Liderungsplatte samml den eventnellen

* Das Einschrnirgeln soil iif der Regel nur im Seoarsenale geschehen und
darf an Bord nur im Nothfalle vorgenommen werden.

12
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Unterlagsscheiben aus dem Keil genommen und das Brandellager
ausgeschraubl. Sodann wird der bronzene Stempel von ruckwarts
an den Stollen gesetzl nnd durch massige Schlage mil, einem hol-
zernen Hammer auf den Stempel der Stollen so weit vorgetrieben,
dass er von vorne erfasst und herausgezogen werden kann. — Der
neue Ziindlochstollen wird gut eingeolt, von vorne in das Lager ein-
gefuhrt und durch massige Schlage mit dem holzernen Hammer so
weit eingetrieben, dass er nicht iiber die vordere Flache des Platten-
lagers vorsteht. Hiebei darf nicht iibermassig Gewalt. angewendet,
sondern es muss ein zu starker Stollen von einem geschickten Pro-
fessionisten vorsichtig abgeschmirgelt werden.

8.) Aus- und Einbringen des Verschlusses.

Zum Herausnebmen des Keilverschlusses bei Gesehiitzen vom 21 cjm.
aufwarts wird der Verschlusshandring eingeschraubt., der Sperrstift,
herabgelassen, der Verschluss bis zum Freiwerden der Liderungs-
platte geoffnet, die Hefestigungsschraube der Halbmutter (der Trans-
portirschraube) ausgeschraubl, die Liderungsplatte und die eventuellen
Unterlagsscheiben sowie die Haltefeder entfernt, der Verschlussgurt
um die Mitte des Keiles (in das Plattenlager) gelegt und oberhalb
des Keiles der kleinere Ring durch den grosseren gezogen. Hierauf
wird der Differenzialflaschenzug mit dem fixen (doppelten) Block in
den Ring oberhalb des Geschiitzes, mit dem laufenden Block in den
freien Ring des Verschlussgurtes eingehakt und straff gesetzt; ferner
wird das Geschiitz so weit nach rechts gebackst, dass der Verschluss,
welcher wahrend des Backsens zuriickgehalten wird, aus dem (N)uer-
loeh heraustritt, wobei durch Anholen oder Abfieren der am Ver¬
schlussgurt befesligten Richtleine, mil, welcher man vorher einige
Schliige um den Vierkant der Transportirschraube und den Handring
genommen, das Herausgleiten des Verschlusses mbglichst erleicbtert
wird. Schliesslich wird der Verschluss auf hiezu vorbereitete Holzer
oder Spaken gestrichen. — Zum Einsetzen wird der Verschluss bis
in die Hohe des Querloches gehisst. und durch Entgegenbacksen des
Geschtitzes, sowie durch entsprechendes Tdissen und Streichen des
Flaschenzuges so weit eingeschoben, dass die an das vordere Ende
der Transportirschraube aufgesetzte Halbmutter festgeschraubl, werden
kann. Sodann wird nach dem Entfernen des Differenzialllaschenzuges
und des Verschlussgurtes die Liderungsplatte (samml den eventuellen



Unterlagsscheiben) und die Haltefeder eingesetzt, der Verschluss-mil-
telst der Transportir- und Anziehschraube vollends geschlossen und
der Sperrstift in seine Nuth eingesehoben.

Das Aus- und Einbringen der 15 cjm Keilversehliisse geschieht auf
eine der vorbeschriebenen ahnliche Weise, nur wird zum Hissen des
Verschlusses mit. Hilfe des Uurt.es anstatt des Differenzialflaschenzuges
in gedeckten Balterien eine Talje, auf Deck aber eine Spake ange-
wendet. Die 7% und 9% Verschliisse kbnnen leichl. mit den Handen,
ohne weitere Hilfsmittel, aus- und eingebracht werden.

Vor dem Einsetzen der Keilversehliisse im Ailgemeinen ist
darauf zu sehen, dass die Ladebiichse ganzlich in den Verschluss
eingesehoben sei, dass die Fiihrungswarzen derselben mit ihren Lang-
seiteu in der Richlung der Nulhen stehen und der Sperrstift niclit
in das Querlocb hineinragt.

Zum Entfernen des Kolbenversehlusses wird nach dem Oefl'nen
desselben die Quercylinderkette ausgehakl, eventuell abgeschraubt. der
Quercylinder ganz herausgezogen. der Charnierbolzen der Verschluss-
thiire entfernt und diese mil dem Kolben weggenommen. — Beim
Einsetzen wird die mil dem Kolben verbundene Thiire mit ihren
Charniertheilen Liber die Charnierbacken des Rohres geschoben, der
Charnierbolzen eingesteekt und der Quercylinder so weit. eingesehoben.
dass die eventuell fruher anzuschraubende Kette eingehangt wer¬
den kann.

Nacbdem den Schilfen Verschlusskolben und Quercylinder in
Reserve gegeben werden, so kbnnen im Fade von Besehadigungen
diese Stiieke gewechselt werden. Urn den Kolben zu wechseln, werden
nach dem Oefl'nen des Verschlusses die Gegenmultern und die Ver-
scblusskurbel abgeschraubt und der Kolben aus der Thiire heraus-
gezogen. Der neue Kolben muss derail in die Thiire eingesetzt
werden, dass die an demselben eingeschlagene Geschiitznummer auf-
recht slelil. Urn das zu weite Vorschieben des Abscblussringes durch
den Kolben zu vermeiden, darf diesem beim Anzieben und Lockeru
nur so viel Bewegung gestattet sein, als zum leichten Aus- und
Einschieben des Quercylinders nolhwendig ist, wozu eine Achtel-
umdrehung der Verschlusskurbel gentigt: biernacb muss das Vor-
schrauben der Gegenmutter reguliti werden. Um dies zu erreichen.
wird Kolben und Quercylinder eingesehoben, die Verschlusskurbel aut-
geschraubt und so weit vorgedreht, dass sich der Quercylinder nicht
herausziehen liisst; sodann werden die (iegenmul.tern derart vor-
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geschraubt, dass sich die Kurbel nur um eine Achtelumdrehung zuiiick-
dreben lasst. — 1st. der Kolben an der oberen Kante des Kopfes durch
Ausbrennungen oder Anschlage nur leicht. beschadigl, so braucht er
nieht gewechselt, sondern nur mil der beschiidigten Stelle nach
abwarts gewendet. zu werden.

9.) Seefestmachen der G-eschiitze.

Die 12% und 15% Breitseitgeschiitze werden in der ausgehol-
ten Stellung seefest gemaeht; vor dem Ausholen der Radraperte
wird die Backsklampe aufgeschlagen. Die Geschiitze werden in die
Mitte der Stiickpforte (Nullstellung) gebaekst, die 15%, Ganzschliiten-
raperte durch Schliessen der riickwartigen Pivotklappe und die Halb-
schlittenraperte durch Ansetzen der Sorrstangen gegen seitliche Ver-
riickungen versicbert; ausserdem wird bei den Halbschlittenraperten
der Sorrkeil zwischen die Stirne des Schlittens und die Bordwand
eingeschoben. Ferner wird der untere Sttickpfortendeckel geschlossen
und das Rohr so vveil gesenkt, dass es im Einschnitt des Deckels
aufliegl. Sodann werden die in die Taljenhaken der Bordwand und
die Rapertaugen eingehakten Seitentaljen straff geholt, die Liiufer
einigemale iibe.r die Taljenhaken gelegt, durch die Rapertaugen
gezogen (bei den Radraperten um den Schwanz des Rapert.es ge-
sehlungen) und mittelst Kreuzschlagen versichert.

Die 15% Drehgeschiitze werden auf ihren Ruhepivots in der
Kielrichtung, in der eingeholten Stellung und ungefahr horizontal
liegend, seefest gemaeht, Hiezu werden bei den gusseisernen lb%
Drehgeschutzen die Sorrtaue mehrmal durch die Seitenringe des
Rapertes und die Sorringe des Deckes gezogen und durch Kreuz-
schlage straff gesetzt, Bei den gusstahlernen und bronzenen 15%,.
Drehgeschutzen werden die Sorrstangen einerseits in die Sorraugen
am Rapert, anderseils in die Sorringe des Dei'kes eingeschakelt und
gespannt,

Die 18% Geschiitze werden auf ihr Buhepivot gebraebt, das
Geschutz so weit. eingebolt und gesenkt, dass der Sorrbalken in die
Stiickpforte eingeschoben werden kann; sodann wird der mil, Unschlilt
eingefettete Sorrpfropf in die Miindung eingeschoben, das Bohr nach
der Sorrmarke elevirt und das Gescbiitz so weit vorgefiibrt, dass die
Miindung am Sorrbalken ansteht. Ferner wird die Sorrkette iiber
das Bodenstuck gelegt. in die Sorringe eingeschakelt und mittelst
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rter Spannvorrichtungen straff gespannt. Schliesslich werden die
Seitentaljen straff gesetzt und mittelst der Lauferenden der Brohk
vor dem Geschiitze zusammengesorrt.*

Die Geschiitze vom 21 cjm bis 26 e/,n werden eingeholt, in die
Nullstellung gebackst, nacli der Sorrmarke elevirt. mit dem Rohrkopf
gegen den Sorrbalken gestlitzt, durch die vom Rapert zur Bordwand
gefiihrten Sorrketten gegen Ruckwartsbewegung und durch Sorr-
stangen gegen Seitenverriickung versichert. Um den Sorrbalken in
die Stiickpforte einschieben zu konnen, muss das Rohr vorerst ent-
sprechend gesenkt und das Geschutz so weit als moglich zuriick-
gefuhrt. werden, wobei bei den mil dem Brohk versehenen Raperten
der Brohk ausgeschakelt wird. Nach dem Einsetzen des Sorrbalkens
wird das Geschutz in die Sorrstellung elevirt und so weit vorgefuhrl,
dass der Ansatz am Sorrbalken in die Bohrung eintritt und die
Mundungsflache am Sorrbalken ansteht; dieses Vorfiihren soli (aus-
genommen beim Seegang) auf den Rapertrollen geschehen, bis die
Miindung unmittelbar an den Ansatz des Sorrbalkens gelangt, dann
wird das Rapert. von den Excentern abgelassen und kann mittelst
der Spannvorrichtungen der Sorrketten weiter vorgefuhrl werden.

Das 28 cjm Gesohiitz wird in die Nullstellung gebackst, eingeholt,
horizontal gestellt, mittelst der Sorrstangen an den Ecken des Schlit-
tens gegen das Deck versichert und das Rapert mittelst der beiden
Sorrstangen an der Stirne der Rapertwande mit dem Schlitten lix
verbunden. Ausserdem wird noch eine Sorrkette iiber das Boden-
stiick des Geschiitzes gelegt, in Deckringe eingeschakelt. und straff
gespannt.

Bei alien Geschutzen ini Allgemeinen mussen alle Bremsen
(Rucklaufbremsen, Richtbremsen, Band- und Biigelbremsen derBacks-
vorrichtung und der Schlittenwinden) sowie die Steller gut geschlossen,

* Auf »Salamander«, wo keine Son'balken systemisirt sind, wird die Miin-
dung gegen den Obertrempel gestiitzt. — Das vordere Geschutz jeder Batterie
dieses Schiffes wird zum Versorren durch Drehung um das ruckwartige Pivot
und dann um ein vorderes Ucbersetzungspivot in die Kielrichtung gebraclit, wozu
der Pivotarm nacli dem Ausiieben des Pivotbolzens vom Schlitlen abgescliraubt
und der Brohk ausgeschakelt werden muss; in dieser Sorrstellung wird der
Schlitten durch Schliessen der beiden Pivotklappen festgelegt, das eingeholte
Geschutz so hocii als zulilssig elevirt, fiber die Miindung der Sorring aufgezogen,
in die Augen desselben zwei Sorrketten eingehakt und in die am Deckbalken
angebrachten Ringe eingeschakelt.;' schliesslich wird die ruckwartige Sorrkette
fiber das Bodenstiick gelegt und in die Deckringe eingeschakelt.



die Rollen mit excentrischen Axen von den Excentern abgelassen, die
etwaigen Pivotklappen liber die Pivots gelegt und die Drehscheibe
mittelst. desStellers festgestellt werden: ferner mlissen die freistehenden
Mlindungen durch Mundpfropf and Miindungskappe gesehiitzt, Lade-
lochpfropf und Verschlusskappe, wo solche systemisirt sind, angebracht
und die Geschutzpersenninge ttber die Gesehiitze gedeckt sein; schliess-
lich miissen die Stuckpforten gut geschlossen werden. J tie Sorrketten,
Sorrstangen, Sorrtaue und Seitentaljen der beiden Geschutzseiten
mlissen gleiehmassig gespannt sein; alien Versicherangen muss zeit-
weise nachgesehen und diesel ben (besonders die Tauversicherungen)
wenn nothig straiTer angezogen werden.

Bei schwerer See wird hinter den Batteriegeschutzen je nach
der Schwere derselben eine Pferdeleine oder ein starkeres Tau langs
der Batterie gezogen und durch Taljen an Bordwandringe zwischen
den Geschlitzen versorrt; aucli diese Taljen mussen zeitweise nach-
gezogen und straff geholl, werden. Bei den 15%t Drehgeschiitzen wird
in diesem Falle der Sorrstropp liber das ltohr gezogen und durch
Taljen mit der Bordwand verbunden; wo zwei Gesehiitze neben-
einander stehen, wird der Doppelstropp (Litnge) liber die beiden
Rohre gezogen und von jedem Gesehiitze die Talje zur nachsten
Bordwand gefuhrt.

10.) Aus- und Einschiffen des 7 c/m Geschiitzes.

Zur Verwendung des l c(n Geschiitzes in Booten wird dasselbe
samint der Laff'etirung mittelst der hiefiir bestimmten Aussehiffungs-
lange und eines an einer der Unterraaen gesetzten Takels in das
betrefl'ende Boot gestrichen und auf den ftir das Geschutz bestimmten
Platz am Buge des Bootes installirt.

Die Munitionstaschen I und II. der Requisitentornister, der
Wischer, die Schliissel fur das Rapert, die Munitionskiste und die
Geschosskisten sind ins Boot zu schaffen.

Behufs Ausschiffung wird das auf dem Schiffe installirte Ge-
schiitz derart in seiner Kreisschiene gedrehl. dass die Nase der Rapert-
sohle in die entsprechende Ausnehmung der Kreisschiene zu stehen
kommt. die Pivotbolzenmutter wird abgeschraubt,, der Depressions-
keil abgenommen und der Verschlusskeil mittelst. des Sicherheitsstiftes
versichert; sodann wird die Ausschiffungslange mit ihren vier Haken
in die an der Rapertsoble vorbandenen Binge eingehakt und der
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Laufstropp moglichsl weit herabgeschoben, day so hergerichtete
Geschiitz aus dem Pivot gehoben nnd in das Boot gestrichen. Wird
eine Landung beabsichtigt, so ist die Landungslaffete mit der Aus-
schiffungslange in das Boot zu schaffen und entsprechend unter-
zubringen. Zu diesem Behufe wird urn jedes Rad ein Schlag mit
einem Part der Lange um die Felge genommen und mit dem Haken
versichert; die beiden anderen linden werden in den. Tragring des
Protzstockes eingehakt. Das Ziehtau, die Zieh- und Traggurten, der
Sattel, die Munitionskasten mil, den vorgeschriebenen Geschossen, das
Leitrad und der Leitbaum sind ebenfalls ins Bool, zu schaffen.

Bei dei’ Landung ist zuerst die Laffete, dans das Geschiitzfohr
und schliesslich die Munition sammt Requisiten ans Land zu schaffen.
Die Laffete wird mit dem Protzstocke voraus durch Anziehen an
den Sperrtauen und Eingreifen in die Rader ausgeschifft. Naeh dem
Ausschiffen der Laffete werden die Schilddeckel geoffnet und das
Leitrad eingesetzt. Inzwisehen werden die Vorbereitungen zum Aus¬
schiffen des Geschiitzrohres gelroffen, der Aufsatz sammt Druck-
schraube und Korn vom Geschiitze abgenommen, Zundlochverwahrer
und Kornansatzverwahrer eingesetzt, Sicherheitsstift angezogen und die
Schilddeckel des Bootsrapertes geoffnet. Hierauf wird ein Stropp um
das Bodenstiick vor dem Verschluss und ein zweiter Stropp um das
Langenfeld nahe am Rohrkopf gelegt. Mit Hilfe eines Riemens, welcher
durch die Augen des Stropps gesteckt wird, wird das Rohr aus den
Schildpfannen gehoben, an das Land gebracht und in die Laffete
eingelegt,. Sodann werden die Schilddeckel geschlossen, Riemen und
Stropps entfernt, der Befestigungsriemen um das Bodenstiick genommen,
der Leitbaum eingesetzt und mit dem Charnierbolzen befestigt.

Von den Requisiten werden die Munitionstaschen, der Requisiten-
tornister und die Trag- und Ziehgurten von den betreffenden Lenten
urngehangt, das Ziehtau am Leitbaum, die Ziehgurten am Ziehtau
befestigt, die Munitionskasten auf den Sattel gehoben, die Traggurten
in denselben eingehakt und der Wischer angeschnallt, der gepackte
Sattel mittelst der Traggurten zum Rohr getragen und an dem-
selben festgeschnallt, hierauf die Traggurten ebenfalls am Ziehtau
befestigt.

Wenn die geringe Wassertiefe das Anlegen des Bootes nicht
gestattet, so muss das Geschiitz von der Bedienungsmannschaft an
das Land getragen werden. ..Beim Transport der Laffete sind, wenn
nothwendig, die Rader abzunehmen und erst am Lande wieder auf-
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zustecken. Bei hohen Ufern sind Rohr and Laffete mittelst der Zieh-
taue an das Land zu hissen.

Das Einschiffen des Geschiilzes in das Boot geschieht. auf die-
selbe Weise. Sollte das Geschtitz geladen sein. so muss dasselbe vor
dem Ein- oder Ausschiffen abgefeuert, respective ausgeladen werden.

11.) Munitionstransport.

Der Vorgang beim Transport der Geschosse and der Kardusen
ist bei Beschreibung der hiezu erforderlichen Gegenstande und Vor-,
richtnngen angegeben.

Urn der Munitionstransportsmannschaft die auszugebende Muni¬
tion zu bezeichnen, ist an jedern Koker und an jeder Geschosstrage,
beziehungsweise am (Jesehossaufholer. ein Marling befestigt, Bei den
Panzergeschiitzen wird in diesen Marling kein Knoten eingeslochen,
wenn ein Panzergeschoss und grosse Ladung, — ein Knoten, wenn
eine Zirndergranate oder ein Uebungsgeschoss und kleine Ladung
ausgegeben werden soli; bei den 15Panzergeschiitzen bedeuten
zwei in den Marling eingestochene Knoten die Ausgabe von Shrap¬
nels. Bei den iibrigen Geschiitzen wird in den Marling des Geschoss-
aufholers kein Knoten eingestochen, wenn eine Zirndergranate, —
ein Knoten, wenn ein Shrapnel, — zwei Knoten, wenn eine Kar-
tatsche und (beim 9%,) drei Knoten, wenn ein Brandgeschoss aus¬
gegeben werden soil. Bei den 9% und 7% Geschiitzen bedeutet
kein Knoten im Marling des Kokers die Ausgabe einer Schuss-, ein
Knoten die Ausgabe einer Wurfkarduse.

Vor der Abtransportirung der 28 c/m Karduskisten aus der Vor-
kammer muss die Bodenschraube ausgeschraubt, der Deckel aber
mittelst des SehKissels geliiftet werden.

Bei Verwendung des 7°jm Gesehiitzes im Boot kann die Munition
den jedenfalls in das Boot zu bringenden, fur das Landungsgeschtilz
bestimmten Munitionskasten entnommen werden, ausser wenn es
wiinschenswerth erscheinl. diese ganze Munition fur eine eventuelle
Landung aufzusparen, in welchem Falle fur das Bootsgeschiitz eine
entsprechende Quantitat. von Munition in den vorgeschriebenen Ver-
packungsgefassen mitgenommen wird, wobei fiir die Kardusen kleine
Munitionskisten zu verwenden sind; die Pulvermunition dart' nicht
in unmittelbarer Nahe des Geschiilzes untergebracht sein, und es
miissen die Kardusen stets irn Koker zum Geschtitz getragen werden.



Das fur eine beabs’ichtigte Landung mitzunehmende Munifions-
quantum wird, je nach deni Zwecke der Unternehmung, jeweilig
durch den Coramandanten beslimmt. Fiir gewohnliche Falle sind fiir
je ein Landungsgeschiitz ausser der in den beiden Munitionskisten
befmdlichen Munition noch mitzunehmen: 10 Granaten und 10 Shrap¬
nels in zwei Geschosskisten, 20 Schuss- und 10 Wurfkardusen in
einer Viertel-Munitionskiste.

Die Geschoss- sowie die Munitionskisten werden, wenn keine
Saumthiere zur Verfiigung stehen. von zwei nichl zur Bemannung
des Landungsgeschiitzes gehorigen Lenten an einer Tragstange auf
den Schultern getragen. So LI l e es durch Umstande geboten erscheinen.
ein grosseres Munitionsquantum als das angegebene mitzunehmen, so
isf der Transport, desselben in analoger Wei.se zn bewerkstelligen.

12.) Gebrauch der Signalmunition.
Das Bliekfeuer wird auf die Handhabe aufgesteekt und durch

den Stiff befestigt, auf den Piston nach dem Wegkratzen des dariiber-
geklebten Papieres ein Kapsel aufgesetzt., das Bliekfeuer rail dem
oberen Theile auf einen harten Gegenstand aufgelegt, irn Abfeuerungs-
momente ein rascher Schlag mil dem Hammer auf das Kapsel gefuhrt
und das entzundete Bliekfeuer, so weit es die Handhabe gestattet,
fiber die Bordwand hinausgehalten. Wenn das Bliekfeuer ausgebrannt
ist, wird der unverbrannte Htilsentheil von der Handhabe abgelost
und liber Bord geworfen.

Zuin Abfeuern der Signalrakete wird die Schlagfeder des
Abfeuernngsapparat.es gespannt, ein Frictionsbrandel in das Brandel-
lager eingesetzt, nach clem Oeffnen der Ftibrungsringe des Stabes
die Rakete in den Apparat eingelegt, die Spange mit den Fiihrungs-
ringen geschlossen, das die Oeffnung der Rakete versehliessende
Papier durchgestossen und die Anfeuerungsstoppine hervorgezogen.
Auf das Aviso »Klar!« wird der Reibedraht des Brandels in den
Knopf der Schlagfeder eingehakt und der Apparat mit gestrecktem
Arm so gehalt.en, dass die Rakete moglichst vertical steht. Auf das
Commando »Feuer!« wird auf den Knopf des Abzughebels gedruckt,
worauf die nun frei gewordene Schlagfeder ausschnellt und die Ent-
ztindung des Frictionsbrandels bewirkl.
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B. Conservirung ties Materiales.

1.) Geschiitzrohre.

Die Aussenflache der Geschtitzrohre (mit Ausnahme der bron-
zenen) wird mit schwarzer Oelfarbe angestrichen und durch Abreiben
mit trockenen Tuchlappen sowie durch zeitweises Auftragen von
Leinol und Verreiben bis zurn Eintrocknen gereinigt; die Mundungs-
und Bodenflache, die Schildzapfen und Angusscheiben bleiben unan-
gesirichen. Die Aussenflache der bronzenen Geschiitzrohre darf nicht
blank geputzt, sondern nur durch Waschen mit Stisswasser vom
Schmutze befreit und mit eigens hiezu bestimmlen Schwabern trocken
gewischf. werden.

Die Bohrung wird nach jedem Schiessen gut mil, Kaliseifen-
wasser ausgewischt und sodann mit Susswasser vollig rein gewaschen,
wozu das Auswischen mit gut benetztem Wischer so lange fort-
gesetzt wird, bis die Bohrung den vollstandigen Metallglanz erhalt
und das abfliessende Wasser ungefarbt ablauff. Sodann wird der
Wischer gereinigt, mit Leinwandlappen derart umwickelt, dass er
streng in die Bohrung geht, und mit demselben die Bohrung voll-
kommen Irocken gewischf, wobei die happen nach Erforderniss ge-
wechselt werden.

Bei eisernen (stahlernen) Geschiitzen wird schliesslich ein reiner,
mit saurefreiem Olivenol getrankter Leinwandlappen um den Fett-
wischer gewickelt und die Bohrung eingefettet. Dieser Fettuberzug
ist nach jedem Gebrauche des Geschiitzes (auch wenn nicht geschossen
wurde) so weit als nbthig zu erneuern, wobei nachzusehen ist, ob
die Bohrung rostfrei ist; jede Rostbildung ist schon im Entstehen
durch Anwendung von pulverisirter Holzkohle und Olivenol zu besei-
ligen. Es ist verboten, andere Materialien, z. B. Putzstein, Schmirgel elc.,
bei der Reinigung der Geschiitzbohrungen uberhaupt zu verwenden.
Sollten sich bei Besichtigung der Bohrung jener Geschiitze, deren
Geschosse Bleiftihrung haben. in den ZLigen dunkle Flecken zeigen,
welche auf eine Verbleiung hindeuten-, so ist beim Einlaufen des
Schiffes in den Centralhafen die Artilleriedirection zu avisiren, damit
die Entbleiung der beziiglichen Rohre vorgenommen werde.

Der Verschluss muss in alien seinen Theilen rostfrei, von
jedem Ansatz (Pulverschleim, altem Gel, Staub etc.) frei und mit
saurefreiem Olivenol leichl eingefettet sein. Um die Verrostung hintan
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zu halten, muss der Verschluss nach jedem Exercieren, und so oft mil
ihm manipulirl wurde, so weit als moglich geoffnet. mil trockenen
Leinwandlappen abgewischt und mit geolten Lappen iiberfahren wer-
den; dasselbe hat. auch mit dem Querloch und den Liderungstheilen
zu geschehen. Nach jedem Schiessen wird der Verschluss behufs
griindlicher Reinigung aus dem Rohre genornmen und, wenn nothig,
zerlegt.

Zum Zerlegen der gusstahlernen Keilverschlusse wird
zuerst, nach Entfernung der Befestigungsschrauben des linksseitigen
(ausseren) Lagers, die Transportirschraube weggenommen, die Refe-
stigungsschrauben der- Verschlussplatte ausgeschraubt, diese entfernl.
die Anziehschraube mit ihrer Mutter aus dem Lager im Keil ge-
nommen und, wenn nothig. die Schraube ausgeschraubt; ferner
werden die Fiihrungsstifte der Ladebiichse ausgeschraubt und diese
nach vorw&rts aus dem Keil gezogen.

Rei den Verschlussen der bronzenen Gesehiitze werden
Verschlussplatte, Anziehschraube und Ladebiichse auf vorbeschriebene
Art weggenommen, sodann (hei 15%,, und 9% Gesehutzen) der Splint
der Kurbel ausgezogen, diese vom Schraubenvierkant weggenommen.
Kurbelsteller, Stellerfeder und Kurbelstollen entfernt. Der Verschluss-
rahmen bei den 7% und 9 ejm Gesehutzen soli nie abgenommen
werden; die Befestigungsschrauben desselben sind stets gut angezogen
zu erhalten. Das Zerlegen der K o 1 b e n v e r s c h 1 li s s e besteht. im
Abschrauben der Gegenmutlern und der Verschlusskurbel, worauf
der Kolben aus der Verschlussthure gezogen wird.

Sowol der Versehlusskorper als alle sonstigen Theile miissen
auf staubfreie Haardecken Oder Persenninge gelegt und diirfen, um
Beschadigungen zu vermeiden, nieht gegen einander oder gegen son-
stige barle Gegenstande gestossen werden. Die mit Pulverschleirn
oder sonst verunreinigten Theile des Verschlusses und des Querloches,
sowie die Liderungsplatte und der Sperrstift* werden mit Kaliseife,
dann mit Siisswasser gewaschen; nach dem sorglaltigen Abtrocknen
aller Theile werden sie einer eingehenden Revision unterzogen, oh
sich nicht eine beginnende Verrostung oder eine Beschadigung (Ein-

* Zum Herausnehrrien des Sperrstiftes aus dem Rohre wird bei den’ guss-
stahlernen Gesehutzen vom 21%, aufwarts, sowie bei den bronzenen 9%, und
15%, Gesehutzen die Stellschraube ausgeschraubt. worauf sich der Sperrstift mit
der Hand entfernen lasst.; bei den gusstahlernen 15%, und den bronzenen 1%
Gesehutzen muss der Sperrstift selbst ausgeschraubt werden.
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druck, Aufscharfung, Auftreibung etc.) zeigl. Die Verrostung ist durch
Holzkohle und Oel (mil. Ausschluss jedes anderen Mittels) zu besei-
tigen: eine etwaige Beschadigung hingegen ist mittelst feiner Feilen,
-jedoch mit aller Vorsicht, auszugleichen.

Beim Zusammensetzen des Verschlusses muss jeder Bestand-
theil, bevor er in sein Lager eingesetzt oder an der ihm zukom-
menden Stelle am Verschluss befestigt wil’d, sowie die Lager selbst
nochmals mil: einem trockenen Lappen abgewischt und eingeolf.
werden. Dasselbe geschieht, mit dem Querloch vor dem Einsetzen des
Verschlusses und mit dem Verschlusskorper successive, wie er ein-
geschoben wird. .

Der Liderungsring darf niemals behufs Reinigung aus dem
Rohre genommen werden, er wird iin Rohre selbst sorgfiiltig vom
Pulverschleim gereinigt; dann werden die Liderungsflachen sowol des
Binges als der Platte genau besichtigt. Zeigen sich diese Flachen
unbeschadigt, so wird die Liderungsplatte (sammt den evenluell zu-
gehorigen Unterlagsscheiben) in das Plattenlager eingesetzt und die
Haltefeder befestigt, beziehnngsweise die Halteschrauben eingeschraubt;
aus der Liderungssieke werden bei den gusstahlernen Geschiitzen
die etwaigen mit Pulverschleim vermischten Talgreste mittelst eines
Lappens entfernt und die Sieke mit reinem Talg ausgestrichen. Bei
den bronzenen Geschiitzen wird die Liderungssieke nach erfolgter
Reinigung mittelst Wasser sorgfiiltig abgetrocknet.

Nur wenn der Ring beim Waschen der Bohrung sich gelockert
hat oder aus irgend welcher Veranlassung entfernt wird, ist das
ganze Ringlager und der Ring mit Seifenwasser und Lappen gut zu
reinigen und hierauf der Ring nach Vorschrift erneuert, einzusetzen.

Das Ziindloch wird nach jedem Schiessen mit um die Bohr-
nadel gewickeltem und mit Kaliseifenwasser benetztem Werg oder
Lappen gereinigt und gut getrocknet. Hiezu braucht der Zundloch-
stollen der Geschiitze mit Centralziindung nicht aus dem Keil ge¬
nommen zu werden; dies geschieht nur dann, wenn der Stollen
wegen Beschadigung gewechselt, werden soli, oder um einen in dem-
selben festgeklemmten Gegenstand leichter zu entfernen. Sonst genugt
das Ausschrauben des Brandellagers, welches nach dem Reinigen und
Eindlen wieder in den Keil eingeschraubt. wird.
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2.) Raperte.
Die eisernen Raperle und Sehlitten bekommen nacli einem

(trundanstrich mit Minium einen Anstrich mit Caput mortuum (Eisen-
roth), die holzernen Laffetirungen aber einen Anstrich mit schwarzer
Oelfarbe; der Anstrich wird, wenn noting, durch Verreiben einer
kleinen Quantitat der betreffenden Farbe mittelst Werg Oder Tuch-
lappen aufgefrischt. Aile Rapert- und Schlittentheile, welche einer
Reibung ausgesetzt sind, bleiben ohne Anstrich; dies sind: die untere
Flache der Rapertwande und die obere Flache der Schlittentrag-
balken, die Schilddeckel, die Stellpallen, die holzernen Rapertsohlen.
die vordere Flache der Backsklampe, die Umfangsflachen der Rader
und die Axstengel der holzernen Raperte, die Rapert- und Schlitten-
rollen, die Pivotarme und Pivotklappen, alle Axen, Bolzen und
Vorstecker, alle Bewegungsmechanismen (die Richtmaschine, die
Schlittenwinden, die Aus- und Einholketten sammt den Backen der
Kettenklemmen, die Backsvorrichtung mit ihrem Getriebwerk, be-
ziehungsweise der Kupplungshiilse und Queraxe mit den Ueber-
setzungs - Zahnradern), sowie die zum Ansetzen der Bewegungs-
und Transportmittel dienenden Augen und Ringe. die Excenterheh-
vorrichtung, die Bremsen (alle Theile der Rucklaufbremse mit Aus-
nahme der Aussenflache der Cylinder bei den hydraulischen Bremsen,
die Band- und Bugelbremsen der Winden und Backsgetriebe). die
Steller und Stellrader, die Spakenhiilsen, die Pufferkopfe, sowie sammt-
liche Messing- und Bronzetheile im Allgemeinen. Von den angefuhrten
Theilen und Flachen sind die holzernen durch Waschen mit Sliss-
wasser rein zu halten, die Axstengel ofter mit Talg einzuschmieren;
die Metalltheile (mit Ausnahme der Reibungsflachen der Bremsen)
sind blank zu halten, mit Putzstein oder mit feinem Quarzsand und
Oel zu reinigen, die Schrauben, die Zahne der Riider, die Axen und
Lager reichlieh, die ubrigen Theile leiclit einzuolen; die Reibungs-
lliichen der Bremsen sind massig rostig zu erhalten und diirfen nie-
mals eingefettet werden.

Nach jedem Schiessen werden die )nit Pulverschleim ver-
unreinigten Raperttheile mil. Susswasser gewaschen, gut getrocknet
und die blanken Metalltheile eingeolt,; dassellje geschieht auch, wenn
die Raperte beim Kohleneinschiffen oder aus anderem Anlasse ver-
unreinigt worden wiireti. Bfii starker Verunreinigung oder Verro,stung
einzelner Rapertmechanismen miissen dieselben zerlegt, und griindlich



190

gereinigt werden; ausserdem hat, regelmassig jeden Mon at eine
eingehende Reinigung und Untersuchung des gesammten Rapertes zu
geschehen.

Beim Zerlegen der Raperttheile und Mechanismen hat man
sich zum Entfernen der Vorstecker und Splinte stets der lmpfernen
Dome und holzernen Schlagel zu bedienen: Schlagen und Hammern
auf Schraubenkopfe und Muttern, um sie zu loekern Oder anzu-
ziehen, ist unzulassig; hiezu sind nur die vorschriftsmassigen Mittel
(Schltissel, Hebei etc.) anzuwenden.

Zum Zerlegen der Richtmaschine wird das Bodenstiiek des
Rohres nach dem Herausnehmen des Verschlusses so weit gehoben,
dass die Riehtbogen aus den Richtzahnradern heraustreten, bezie-
hungsweise die Richtschraube ausgeschraubt werden kann; in dieser
Stellung bleiben die Geschiitzrohre der gusstahlernen Hinterlader in-
folge des Vordergewichtes von selbst, die ubrigen Rohre miissen auf
den Vordertheil der Laffetirung niedergesorrl werden. Sodann werden
die Befestigungsschrauben der Riehtbogen abgesehraubt und diese
von den Richtzapfen genommen; bei der 1% Depressionslaffete wird
nach dem Entfernen das Charnierbolzens. welcher den Richtschrauben-
kopf mil. der Richtgabel verbindet, das Schraubenlager nach ruck-
warts gedreht, worauf sich die beiden Schrauben ausschrauben
lassen; die Richtschrauben der gusseLsernen Geschutze und der Lan-
dungslaffeten werden nach dem Abnehmen des Hut.es ausgeschraubt,
Bei den Zahnbogenrichtmaschinen werden ferner nach dem Entfernen
der bezuglichen Befestigungsschrauben, Muttern, Vorstecker Oder
Splinte die Eichtbremsen. Richtscheiben, Griff- und Zahnrader sowie
die Fuhrungsrollen abgenoimnen und die Axen herausgebracht.; sollte
das Richtzahnrad mit seiner Axe nicht ganz herausgezogen werden
konnen, weil es am Bohre anstosst, so wird os so weit als moglieh
hervorgezogen, um Rad und Axe reinigen zu konnen.

Nach dem Ausheben der Richtmaschine und Entfernen der
Schilddeckel wird das Rohr, eventuell mit Anwendung der hydrau-
lischen Hebewinden, so weit aus den Schildpfannen gehoben, dass
diese gereinigt und eingeolt (bei holzernen Raperten mit Taig ein-
geschmiert) werden konnen.

Zum Herausnehmen der vorderen Rapertrollen wird nach
dem Entfernen der zum Festhalten des Axbolzens dienenden Splinte,
Vorstecker, Vorlegscheiben und Muttern der Axbolzen heraus¬
gezogen.
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Zum Herausheben der riickwartigen Rapertrollen werden
bei den 15%,. Raperten die Spakenhiilsen abgenommen und die Vor-
legringe der Rollen losgemacht, worauf sowol die excentrischen
Lagerbiichsen als auch die Axen rail den Rollen aus den Rapert-
wanden genomraen werden konnen: bei der Excenterwalze des 15%,
Halbschlitienrapert.es werden nach dem Abnehmen der Spakenhiilsen
die Axe und die Lagerbiichsen aus deni Tragerkasten herausgezogen.
Beim Breitseitrapert, des 24%4 Geschiitzes II. Kl. werden nach Ent-
fernung der Fixi rungsschrauben Axen und Lagerbiichsen aus den
Rapertwanden genoramen. Bei den Raperten der 24 c/m I. Kl. und
26%,, Geschiitze werden nach dem Ausziehen der Vorstecker der
Spakenhiilsen diese von den Axbolzen gezogen, sodann die aussere
Lagerbiichse herausgenommen, der aussere Splint, des Axbolzens ent-
fernt und dieser sararnt der inneren Lagerbiichse und dem Stellrad
aus der Wand herausgezogen. Die Raperte der 18%l; 21%,. 23 <jm
und 24%, II. Kl. Drehgeschiitze miissen zuerst auf die Excenter gestellt
und in dieser Stellung durch Einlegen von Holzkeilen zwischen Ra-
pertsohle und Schlittentragbalken fixirt. werden. Sodann werden bei
den 18%, und 21 %, Raperten nach Entfernung der Splinte die Ax¬
bolzen der Rollen und diese selbst aus den Excenterbiigeln genomraen,
die Axbander losgeschraubt und die Biigel rail den Spakenhiilsen
herausgezogen. Beim 23%t Rapert werden die Hiilsen der Axenkupp-
lung durch Austreiben der Vorstecker losgemacht, auf die Verbin-
dungswelle geschoben und diese entfernl; sodann werden die Hiilsen
rail, den Zapfen fiir den Verbindungshebel der Kettenklemrae sararnt.
Stellrad abgezogen. die unteren Theile der Zapfenlager abgeschraubt
und der Biigel saraint der llolle nach riickwarts herausgezogen. Beim
24%, II. Kl. I irehgeschiitzrapert werden die Rollen nach Entfernung
der Splinte und Vorlegscheiben abgenommen, die unteren Axlager
abgeschraubt und die Axwelle nach riickwarts hervorgezogen.

Zura Zerlegen des Federstellers der riickwartigen Rapert.-
rollen wird die, Hulse desselben vora Raperte losgeschraubt, der Ver-
bindungsbolzen desStellers und Stellerhebels herausgenommen, worauf
der Steller und die Spiralfeder aus der Hiilse entfernt werden kann.

Beim Zerlegen der Riicklaufbrerasen wird auf nachstehende
Art. vorgegangen:

Bei der Fergusson’schen Bremse wird nach demAbschrauben
der Mutter des Bremshebels .dieser herausgezogen, der zura Festhalten
der oberen Bremsbackc an den Augbolzen des Rapertes dienende
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Fiihrungsbolzen der Bremsbacken als Hebei so weif aufgedveht., dass
die obere Bremsbacke von den Augbolzen geboben und die Bremse
hervorgezogen werden kann; schliesslich werden nach deni ganz-
lichen Ausschrauben der Bremsschraube und Ausziehen der Fiihrungs-
bolzen die Bremsbacken ans dem Rapert genommen. Beiin Zusam-
mensetzen der Bremse ist darauf zu achien, dass der Schrauben-
ansatz gleich weif. von den beiden Bremsbacken absleht.

Zum Zerlegen der Ericson’schen Bremse muss das (ieschiitz
so weit ausgeholt werden. dass die Bremse vor die Schlittensohle
gelangl: beim 15%i Raperl werden uberdies die vorderen Fiihrungs-
backen des Rapertes weggenommen. Xacli dem Austreiben der Ax-
bolzen der Bremsbacken werden die lelzleren unter der Raperl,sohle
weggezogen. Hierauf wird das (JeschiUzrohr mil. dem Bodenstiick
so weif als mbglich gehoben und in dieser Lage durcb Festziehen
der Richtbremsen und. worm not big, durcb Niedersorren des Langen-
feldes fixirt..

Zum Herausnehmen der Bremslamellen werden nach dem Aus-
sehrauben der beziiglichen Befesl.igungsmuR.ern und eventuellem Aus-
treiben der Bolzen (24 c/»i I. Kl. nnd 26 c/,ft Rapert) die Winkeleisen,
auf welchen die Lamellen aufgelegt sind. zurirckgezogen, worauf
diese auf das Deck herunterfallen.

Bei den Bremsen mil der Armstrong’schen Regulir-
vorrichtung lasst sich die Regulirwelle sammt Hebei nach dem
Ausziehen des Vorsteckers (Losmachen des Vorlegringes) auf der
Innenseite der Rapertwand aus dieser ziehen: die Bremswelle wird
nach demAbnehmen des Bremshebels, dem Ausziehen des Vorsteckers
(Losmachen des Vorlegringes) auf der Innenseite der Rapertwand
und Abscbrauben der rechtsseit.igen Bremsmutter aus der linksseiligen
Bremsmutter geschraubl und herausgezogen. Rei den Bremsen mil.
Krupp’scher Regulirvorrichl.ung werden zum Herausnehmen
der Bremswelle die Vorstecker und Vorlegscheiben von den beiden
Enden der Welle entfernt, Regulirscheibe und Bremshebel herunter-
gezogen und die beiden Wellenlager aus den Rapertwiinden genom¬
men; sodann wird die reeblsseilige Bremsmutter nach innen zu
abgescliraubt und liis an die linksseitige Muller angeschoben, die
Welle so weil. nach reclits geschoben. dass die linksseitige Mutter
heruntergeschraubt. und weggenommen werden kann. die Welle dann
wieder nach links durchgeschoben, die reehtsseitige Muller liber ihre
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Gewinde nach auswarts geschraubl mid abgenommen. sehliesslich
die Welle ganz aus dem Rapert herausgezogen.

Die Brercisklinke der 15%, Rapert,e wird nach dem Ent¬
fernen des unteren Charnierbolzens und Abschrauben der beiden
Muttern am Federbolzen sammt diesem und der Feder aus dem
Rapert genommen.

Die Bremsschienen werden fur gewdhnlich nicht aus demScblitten
genommen, sondern nur die Befestigungsbolzen derselben lieraus-
gezogen und gereinigt; sollte sich jedoch an den Bremsschienen so
viel Rost angesetzl, liaben, class ein Abschrapen Oder Abklopfen der¬
selben nothwendig erscheint, so wird das Gesehiilz ganz ausgeholt und
das Rapert auf die Excenter gestellt, worauf sich die Schieiien unter
der Rapertsohle nach riickwarts herausziehen lassen.

Bei der Scott’schen Bremse wird die Bremsschraube sammt
dem Bremsrad aus dem Biigel herausgeschraubt, die Bremsbacke
nach dem Entfemen des Charnierbolzens von dem inneren Arm ab¬
genommen, sodaun der Axbolzen des IB Li gels entfernt, worauf dieser
aus der Rapertwand gezogen werden kann; das Abnehmen der
Lamellen und Schienen kann nach dem Entfernen des Bremsbiigels
lei chi bewirkt werden.

Vor dem Zerlegen der gewohnlichen hydraulischen
Bremse der 7%, und 9%, Laffeten muss das Geschiitzrohr aus der
Laffete gehoben und auf eine geeignete Unterlage auf Deck gelegt
werden. Zum Zerlegen werden bei der 7%, Laffete durch Entfernen
des. Stirnbolzens die Kolbenstangen und die Richigabel von den
Bapertstreben losgemacht, sodann die Bremscylinder vertical gestellt,
die Stopfbuchsen gelockert, die Cylinderdeckel abgeschraubt und
sammt den Kolben von den Cylindern abgenommen, sehliesslich die
Charnierbolzen der fetzteren entfernt und die Glyeerinfiillung der
Cylinder in ein entspreehendes Gefass entleert. Bei der 9% Laffete
wird nach dem Lockern der Stopfbuchse und Abschrauben des
Cylinderdeckels der Kolben durch Zuriickdrehen der Streben aus
dem Cylinder gezogen und sodann dieser auf die oberwahnte Weise
entleert..

Beim Zerlegen der hydraulischen Ventilbremse des 28%,
Rapertes wird vorerst das Glycerin aus dem Bremscylinder entleert.
sodann werden die Stopfbuchsen gelockert, der Charnierbolzen der
Klaue entfernl, wodurch die vordere Kolbenstange frei wird, derVent.il-
hebel. das Federgehiiuse sammt dessen Trager und die Stopfbuchse der

13
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Ventilstange abgeschraubt, die Lagerbiichse der hinleren Kolbenstange
hevausgenomraen und der hintere Cylinderdeckel abgeschraubt. Hier-
auf kann der Kolben bei ausgeholtem Geschiitze nach riickwarts aus
dem Bremscylinder gezogen und, wenn nbthig, zerlegt werden. Zu
diesem Behufe wird der Kolben von den beiden Kolbenstangen ab¬
geschraubt, worauf die metallenen Liderungsringe nach Entfernung
der beiden Scheiben vom Kolben genommen werden.

Zum Zerlegen der Kettenklemme des 24%, IT. Kl. Reduit-
geschiitzes werden die Mutter des Zapfens des inneren Hebels, auf
welchen die Klemmbacke aufgesteckt ist, sowie die Muttern der
beiden Fiihrungsbolzen der Klemmbacke abgeschraubt und diese vom
Hebelzapfen abgenommen; sodann wird nach dem Entfernen des
ausseren Hebels und der Splinte die Excenteraxe aus der Rapertwand
und dem Kopfe des inneren Hebels gezogen und schliesslich der
letztere entfernt. Zum Abnehmen der Kette selbst ist einer der Ver-
bindungsbolzen der Kettenglieder zum Ausscbrauben eingerichtet. -
Beim 28%^ Geschiitz wird zuerst die Kette auf die soeben ange-
fuhrte Art losgemacht und aus der Kettenklemme gezogen. Zum
Zerlegen der Kettenklemme selbst wird der Bolzen, welcher den
Hebei der Klemmbacke mit dem Gelenkstiiek verbindet, heraus-
genommen, worauf sich die Klemmbacke sammt dem Hebei von der
lixen Backe herabnebmen lasst. Zum Entfernen des Gelenkstuckes
wird der fixe Drehboizen desselben ausgeschraubt. Beim 23%,
Rapert wird zuerst der Verbindungsbolzen der Gabel mit dem
Gelenkstiiek herausgenommen, worauf Gabel und Rolle so weif her-
untergleiten, dass die Rollenaxe in den untersten erweiterten Theil
der Schlitze der Backe gelangt und herausgenommen werden kann,
wodurch die Rolle frei wird. Zum Herausnehmen der Gabel muss
die Spannschraube der Kettenleitrolle zuriickgeschraubt und die Kette
von dieser Rolle gezogen werden, wobei die Gabel mit der Kette
aus der Backe I rift. Die Kette kann nur nach dem Abziehen der
Kettenrolle von der Welle der Schlittenwinde ganz frei gemacht
werden, wozu das Zerlegen der Schlittenwinde nolhwendig ist..

Beim Zerlegen der Schlittenwinde werden nach dem Los-
machen und Entfernen der bezuglichen Befestigungsmittel die Schutz-
bleche der Riider und die Stander der Radaxen (nebst den Biigel-
bremsen bei dem 23 <jm Rapert) abgenommen, sowie die Treibrader
aus den Standern herausgehoben; sodann werden von der Getriebs-
radaxe (Windenwelle) die Knoi(scheiben. die Getriebsrader, die Ketten-
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I vommeln (23 cjm und 28%,,) und die Stellrader (24% II. Kl. Reduit-
rapert), beim 28 %t Rapert iiberdies die Verbindungsrader zwischen
den Winden and der Querwelle von den bezliglichen Axen gezogen,
die Getriebsrad- und Zwisehenradaxe herausgenommen. Zum Heraus-
nehmen der Windenwelle (Querwelle) muss bei den Raperten, bei
welchen die Winde mil der Backsvorrichtung verbunden ist, der
Kupplungshebel, das Band der Backsbremse, der Fiihrungsbolzen der
Kegelradhiilse, das mittlere und eines der Endlager der Welle, beim
24%t II. Kl. Reduitraperl die Kettentrommel losgemacht, beziehungs-
weise entt'ernl werden.

Zum Zerlegen der Zahnradbacksvorrichtung werden beim
24 cjm IT. Kl. Reduitraperl zuerst die Lager- und Fixirungsringe der
conischen Treibrader losgemacht. und diese entfernt; sodann wird
nach dem Ausziehen des Vorsteckers das conische Getriebsrad von
der Baekswelle abgenoramen, am vorderen Wellenende Vorstecker
sammt Vorlegscheibe entfernt, das Baeksrad von der Welle genommen
und diese selbst aus ihren Lagern gezogen. Bei den iibrigen Raperten
wird nach dem Abnehmen des conischen (tetriebsrades, dem Ent-
fernen der Versicherungen des Backsrades von der Welle, dem Los-
machen und Vorschieben der riickwartigen Lagerbuchse die Welle
aus den Lagern und dem in der Zahnsehiene verbleibenden Backs-
rad nach ruckwarts herausgezogen.

Zum Herausnehmen der Excenterwelle der Hebevorrichtung
bei den auf Drehscheiben installirten Geschiitzen miissen die auf den
beiden Wellenenden aufgekeilten Stellringe entfernt, auf der einen
Seite sowol das aussere als auch das innere Wellenlager abgeschraubt
werden.

Um die Axen, Biichsen und Lager der Schiittenrollen rei-
nigen zu konnen, muss der Schlitten so weit gehoben werden, dass
die Rollen von den Backsschienen frei werden und die Axen heraus¬
gezogen werden konnen; nach dem Heben werden Holzstdckel unter
die Schlittentragbalken gelegt, um die Hebmittel zu entlaslen. Das
Heben des Schlittens geschieht in der Regel mittelst der hydrau-
lisclien Hebewinde; doch kann zum Heben des Vordertheiles der auf
Drehscheiben installirten Schlitten die Excenterhebevorrichtung benutzl
und bei den Rollen mil Excenteraxen das Heben durch Aufstellen
auf den Excenter bewirkt werden.

Die Geschtitzdrehscheiben konnen zum Reinigen der im
l)eek versenkten Theile des Drebmedian i sinus gehisst werden. Hiezu

13*
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wil’d vorher das Geschiitz mittelst. der hydraulischen Hebewinden so
weit gehoben, dass Unterlagsbohlen, welche etwas starker als die
Backs- und Zahnkranzschienen sein miissen, und sodann zwei Schleif-
balken (einer hinter den vorderen, einer vor den hinteren Rollen)
unter die Schlittentragbalken gelegt werden kbnnen. worauf das
Geschiitz mittelst Taljen von der Drehseheibe abgefiihrt wird. Das
Hissen der Drehseheibe geschieht mil, zwei Differenzialflaschenziigen
Oder Taljen, welche einerseits in die an der Drehseheibe einzuschrau-
benden Heberinge, anderseits in die an den Decktragern fix an-
gebrachten Binge eingehakt werden. Die Drehseheibe wird so weit
gehisst, dass zwei Balken unter dieselbe auf das Deck gelegt werden
konnen; die Auflagebalken miissen so stark sein, dass ein Mann
unter der Drehseheibe zum Scheibenlager gelangen kann.

Zum Herausnehmen der losen Gefechtspivotbolzen, welche
jede Woehe einmal gereinigt und eingeolt werden miissen, wird nach
dem Ausschrauben des Pivotlagerdeckels der Hebering in den Bolzen
eingeschraubt und dieser mittelst einer Spake oder Talje avis dem
Pivollager der Bordwand gehoben.*

Beim Zusammensetzen der Rapertmechanismen ist
darauf' zu achten, dass beim Einsetzen der einzelnen Theile, als:
Zahnrader, Bremstheile, Lager, Axbolzen, Schrauben, Splinte, Vor-
stecker etc., welche mil der Rapertnummer und einem R (rechls)
oder L (links) bezeichnet sind, keine Verwechslungen vorkommen,
ferner dass alle Theile vollkommen rein und eingeolt sind und dass
die Schrauben und Muttern mil. dem Schraubenschliissel fesl und
gleichmassig angezogen werden.

Neu anzustreichende Stellen miissen vor dem Auftragen der
Farbe von Schmutz und Rost befreit werden. —

Nach jedesmaliger Reinigung ist das Rapert zu untersuchen;
diejenigen Theile, welche mit einem Anstrich versehen sein sollen,
diirfen nicht von der Farbe entblosst sein: alle blank zu haltenden
Theile miissen vollkommen rein und leicht, die Zilhne der versehie-
denen Rader und Getriebe sowie die Axen und Lager aber gut ein-
geoll sein; die Raderwerke der Richtmaschinen, der Schlittenwinden
und der Backsvorrichtung miissen sich leicht drehen lassen.

* Die Gefechtspivotbolzen auf »Habsburg« und »Ferdinand Max* werden
mit dem hiezu bestiminten Gefechtspi vothebel ausgehoben.
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So oft die Rapertmechanismen zerlegt wurden, muss nach dem
Zusammensetzen derselben eine grtindliche Revision der Laffetirung
in alien ihren Theilen vorgenornmen werden. Hiebei ist, hauptsach-
lich darauf zu sehen, ob die einzelnen Mechanismen richtig zusam-
mengesetzt wurden und ob sie gut functioniren. Speciell wird unter-
sucht, ob die Richtbremsen test schliessen, was, wenn es nicht der
Fall sein sollte, durch Einlegen einer Leder- Oder Blechscheibe an
der Rremsstelle (zwischen Treibrad und Rapertwand, zwischen Richt-
seheibe und Bremsmutter etc.) erreichl werden kann; ob das auf die
Excenter gehobene Raperl. auf alien vier Rollen lauft und ob die
vorderen Rollen beim herabgelassenen Rapert ausser Beriihrung mit
den Schlittentragbalken sind, widrigenfalls eine Regulirung der Hohen-
lage dieser Rollen durch entsprechende Drehung der exoentrischen
Lagerbiichsen vorgenornmen werden mtisste; ob sich bei den Ericson-
schen und Scott’schen Bremsen die Schienen und Lamellen leicht
gegen einander verschieben lassen.

3.) Munition.

Fur die Conservirung der Munition geniigt es unter gewohn-
lichen Verhallnissen, die Munitionskammern stets trocken zu halten;
sie mussen daher ofter, bei gunstiger Witterung, geoffnet und geluftet
werden. Die Kardus- und Munitionskisten diirfen, den Fall der Muni-
tionsausgabe ausgenommen, in den Pulverkammern niemals geoffnet
werden, weil hiedurch die Richtung des Verschlusses leidet..

Behandlung feucht gewordener Munition. Wenn die
Munitionskammern unter Wasser gesetzt wurden, Oder wenn sich
in denselben uberhaupt ein hoher Grad von Feuchtigkeit, zeigt.,
so mussen sie bei der ersten sich bietenden Gelegenheit geraumt, in
alien Theilen mit Schwabbern und Schwammen trocken gewischt. und
so lange geluftet werden, bis die Feuchtigkeit ganzlich behoben ist.

Die ausgeraiimte Pulver-, Kleingewehr- und Signalmunition darf
unter keiner Bedingung an Bord behalten, sondern muss sogleich in
Boote geschafft., an das Land gebracht und in einer geeigneten Loca-
litat untergebracht, Oder im Freien auf Brettern gestaut, und mit
Persenningen bedeckt werden; sollte die Depositirung am Lande nicht
moglicb sein, so sind die Boote mit der Munition in entsprechender
Entfernung vom Schiffe zu vertauen.



198

Die ausgeschiffte Munition ist zu untersuchen. oh und in welchem
Grade sie durch die Feuchtigkeit gelitten hat. Zu diesern Zwecke
wird am Lande, in genligender Entfernung von dem Depositirungs-
orte, an einem geeigneteri 1 Maize ein Zell aufgerichtet, in welchem
die Munitionskisten geoffnet, die Kardusen, die Kartons mit Klein-
gewehrmunition und dieSignalkorper einzeln besichtigt werden. Beirn
Pulver mit unregelmassigem Korn (alle Pulversorten mit Ausnahme
der prismatischen) werden ganz durchnasste Kardusen nach ein-
geholter Bewilligung des Commandanten ins Wasser geworfen, die-
.jenigen Kardusen aber, bei welehen die Siieke zwar Spuren von
Feuchtigkeit und Schimmel zeigen. das Pulver selbst aber nichl
knollig Oder sonst deteriorirt. ist. ausgeieert und getrocknet. Die Kar¬
dusen, welche sich entweder gar nieht oder nur in geringem Grade
feucht zeigen. sowie alle Kardusen aus prismatischem Pulver iiber-
haupt., werden nichl ausgeieert, sondern in Pyramiden gestaut, und
so geluftet.

Beziiglieh der Auslidmuig dieser Arbeiten gelten iolgende Begeln:
Zum Aufstellen der Laborirzelte eignen. sich am besten mit Gras
bewachsene Stellen; wo keine solchen vorhanden, muss die niichste
Umgebung der Arbeitsstelle offer ausgiebig befeuchtet werden, da-
mit zum Pulver kein Band oder Staub zugeweht werden konne. Die
Zelte miissen so eingerichtet werden, dass einerseits keirle Sonnen-
strahlen auf das Pulver fallen, andererseits aber die Luff, frei durch-
streichen konne. Der Boden der Zelte, sowie alle Stellen iiber-
haupt, wo mit Pulver gearbeitet wird oder wo Pulvergefasse stehen,
miissen mit Pulverplachen belegl werden. Betrefls der bei diesen
Arbeiten beschaftigten Maiinschaft. gelten dieselben Vorschriften, wie
fur das Betreten der Pulverkammern. Bei alien Pulverarbeiten gill
als Grundsatz, class an den Arbeitsstellen nicht mehr Pulver angehauft
werden soil, als zum ununterbrochenen Betrieb der Arbeif, nofh-
wendig ist.

Zum Trocknen wird das den Kardussacken entnommene Pulver
auf Backtischen oder Brettern, welche mit Pulverplachen belegl
werden intissen, in diinnen Schiehten ausgebreitet und offer miftelsl.
der Oesfasser oder mit den Handen gewendet. Gleichzeitig werden
auch die Kardussacke und die Munitionskisten an der Bonne ge¬
trocknet und die letzteren von aussen und innen gut gereinigt,
Hiebei werden die Kautschukringe der Kardus- und Munitionskisten
untersucht und die etwa schadhaften durch neue ersetzt.
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Wenn das Pulver trocken ist (was man beim ordinaren Geschiltz-
pulver durch Zerreiben zwischen den Fingern leicht erkennt), so wird
es wieder in die Kardussacke eingefull t (siehe Erzeugung von Kar-
dusen). Die aus dem getrockneten Pulver hergestellten sowie die
nass oder feucht gewesenen prismatisehen Kardusen werden separat.
verpackt und die betreffenden Kisten eigens bezeichnet. Diese Kar¬
dusen durfen nur im Nolhfalle zu Kriegszwecken verwendet werden
und sind bei der ersten sich bietenden Gelegenheit gegen neue umzu-
lauschen. Alle Kardusen miissen vor der vorschriftsmassigen Ver-
paekung in die Kardus- und Munitionskisten gut abgeburstet werden.

Die Kartons mit der Kleingewehrnnmition und die Signalkbrper
werden zum Trocknen derart aufgesehlichtet, dass die Luft frei durch-
streichen konne. Sehr feuchte Oder ganz nasse Kartons miissen ent-
leert. und Kartons und Patronen fur sich getrocknet werden.

Nach dem Trocknen werden die Patronen wieder in die Kartons
verpackt und diese entweder verklebt Oder mit Spagat iiberbunden.
Sollten Kartons durch die Nasse unbrauchbar geworden sein, so
werden deren Patronen in Papierpaketen verwahrt.

Die gepackten Kardus- und Munitionskisten werden, falls die
Munitionskammern bereits trocken sind, an Rord gebracht, im ent-
gegengesetzten Falle aber an den Depositirungsort am Lande geschafft.
Es soil nie mehr Munition ausgepackt werden, als an einem und
demselben Tage getrocknet und wieder verpackt werden kann. Keines-
falls aber durfen Kardusen Oder gar ausgebreitetes lediges Pulver
liber Nacht im Freien bleiben: sie miissen in Munitionskisten oder
anderen Gefassen verwahrt werden, urn sie vor der Nachtfeuchtigkeit
zu schiitzen. —

Wenn die vorbeschriebenen Arbeiten am Lande nicht ausgefiihrt
werden konnen, so muss flies in Booten geschehen, welche in ent-
sprechender Entfernung sowol vom Schiffe als von den Booten, in
welchen die ausgeschiffte Munition untergebracht ist, vertaut werden.
In diesen Laborirbooten werden nach dem Entfernen aller Ausriistungs-
gegenstande die Kuderbiinke mit Backt.ischen oder Brettern belegt,
liber diese die Pulverplachen ausgebreitet und die Zelte gesetzt. —

Beim Raumen der Granatkammern werden die in Kisten ver-
packten Geschosse entweder am Lande oder auch auf Deck aus den
Kisten genomrnen, die Kisten und Einlagbrettchen gut getrocknet und
die Geschosse wieder verpackt. Die schweren Geschosse werden nur
in Fallen dringender Nothwendigkeit ans Land geschafft, sonst aber
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auf Deck Oder in der Batterie (Kasematte) gestaut, wobei auf die
C.onservirung der Fiihrungstheile (Kupferringe, Bleimantel,Warzen und
Dichtungsscheiben) ein besonderes Augenmerk zu richten ist. Sollle
der Fettuberzug der Bleimantel gelillen haben, so wird zur Erneuerung
desselben die an Bord befindliche Tiinche in einer Pfanne bis zur
Diinnflussigkeit. zerlassen und mil einem I’insel auf die betreffenden
Bleimantel aufgetragen. Die zur Stauung der Geschosse dienenden
beweglichen Bohlen werden entweder am Lande oder auf Deck gerei-
nigt und getrocknet.

Sobald die Munitionskammern getrocknet sind, so wird die
getrocknete und wieder verpackt.e Munition nach den Stauungsplanen
in denselben geslaut.

Behandlung der ausgeladenen Munition. Von den aus-
geladenen Kardusen werden die nassen und feuchten sowie die-
jenigen. deren Siicke beschadigf. sind (die prismatischen Kardusen
wegen der fehlenden Deckscheibe uber deni Bodenausschnitt unter
alien Umstanden), separal in Kisten verpackt und bei der niichsten
sich ergebenden Gelegenheit am Lande oder in Booten, wie fruher
beschrieben, getrocknet. beziehungsweise die bescbiidigten Sacke nach
dem Ausleeren des Fulvers ausgebessert; bei den prismatischen Kar¬
dusen wird, ohne das 1 Oliver auszuleeren, der Fleck ixber den Boden¬
ausschnitt des Sackes geheftet. dene Kardusen, welche so nass gewor-
den sind, dass sie sich selbsf zum Blindschiessen nicht mehr eignen,
werden uber Bord geworlen.

Die ausgeladenen Ziindergranaten vom 1 2‘fu aufwarts
inlissen mil einer provisorischen Verpflasterung versehen
werden, welche auf folgende Art hergestelll wird: Auf die eingesetzten
Zunderlheile wird eine Fapierscheibe und daruber eine mil sechs
radialen Einscbnilten versehene Leinwandscheibe, deren Hand die
Fapierscheibe etwas uberragt. gelegl: der Hand der Leinwandscheibe
wird mit einer Mischung von Wachs und Terpentin an das Geschoss
geklebt. Zum Schutze gegen die Feuchtigkeit wird die Verpflasterung
mit Scbwarzpech uberzogen, welches zu diesem Zwecke in einer
Pfanne dunnflussig gemacht und mit einem Pinsel derart aufgetragen
wird, dass es noch etwas fiber die Leinwandscheibe reiche.

Der etwa schadhaft gewordene Fettuberzug der Bleimantel wird
auf die fruher beschriebene Weise erneuerf.

Erzeugung der Kardusen. Sollte ein Schiff ausnahmsweise
in die Lage kommen, Kardusen erzeugen zu mussen, so ist, diese
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Arbeit am Lande Oder in Booten unter Beobachtung der bei der
»Behandlung feucht, gewordener Munition* angegebenen allgemeinen
Begeln auf folgende Weise durchzufiihren: Zur Anfertigung der Kar-
dussacke soil, dringende Fiille ausgenommen, nur der vorgeschrie-
bene Stoff verwendel werclen. Zum Zusciineiden der Saekblatter
wird eine der vorriilhigen Kardusen der zu erzeugenden Gattung
ausgeleert,, der Sack aufgetrennt und als Muster benutzt. Beim
Nahen der Sacke isl, darauf zu sehen, dass ausserhalb der Nath
ein ebenso breiter Saum wie bei der Musterkarduse bleibl. Beim
Fiillen der Kardusen miissen aile fur scharfe Schiisse bestimmten
Pulverladungen genau abgewogen werden, wobei in der Tara der
Wage das Gewicht, des Kardussackes zu beriicksichtigen ist; fur
Salutkardusen geniigl es, die Ladung mittelst des an Bord befind-
lichen Pulverciments einzumessen. Das mil Anwendung des Fiill-
trichters in den Kardussack eingefiillte Pulver muss fest zusam-
mengeruttelt werden. Dm das Eindringen von Pulverkornern in die
Falten des spater herzustellenden Bundes zu verhindern, wird das
Pulver mil. einer entsprechend grossen Scheibe ausSackelzeug bedeckt.
Beim Binden der Karduse wird der Bindfaden knapp ober dern
Pulver angesetzt und der Sack so fest als moglich zusammengeschniirt:
der iiber den Bund vorstehende leere Theil des Kardussackes wird
auf circa 30 vfm abgeschnitten.

1) Ausriistungsgegenstande.

Alle an den Ausrustungsgegenstanden vorkommenden Metall-
und die einer Reibung ausgesetzten Eisentheile sind blank zu halten.

Die Aufsatze, Richt- und Backsstabe sowie die Peil-
instrumente durfen, zur Scheming der Eintheilungen. nie mil, rauhen
Putzmitteln gereinigt, sondern bios abgewischt und (die aus Eisen oder
Stahl erzeugt.en) leicht, eingeolt werden.

Die Wischerstangen, die Handspaken, die Geschosstra-
gen, die Requisitenkisten, die Kasten fiir Signalmunition,
die eisernen Reifen der Baljen und Plitzen werden mit schwarzer,
— die Verschluss- und Miindungskappen, die Geschlitzper-
senninge, die Baljen und Piitzen mil grauer Oelfarbe angestrichen.

Die Karduskoker der rechten Batterie werden schwarz, jene
der linken weiss angestrichen: die zweiten in den Pulverkammern
untergebrachten Koker miissen offer geliiftet und gereinigt werden.
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Die Aloewischerhauben werden nach jedem Gebrauche von
den Kolben genommen, in siissem Wasser ausgewaschen und getrock-
net: auf gleiche Weise werden die Borstwischer gereinigl.

Das Lederzeug wird dureh Anstreichen mil. Fischthran nach
vorhergehendem Befeuehten geschmeidig erhalten.

Die Blocke der Taljen werden mit schwarzer Oelfarbe an-
gestrichen, die Scheiben und Axen nach Bedarf mit Talg ein-
geschmiert: die Laufer sind moglichst vor Nasse zu schiitzen.

Die Brohks sind getheert, ohne Ansi,rich, frei von Schmutz
und Staub zu halten; die Lederfiitterung wird otters eingefettet.

Das Reservetauwerk und Lederzeug sowie die P'ulver-
plachen werden otters aus den Depots genommen und geluftet.

Bei den Laufkralinen (in der Granatkammer), den Geschoss-
transporteurs und Gesehosswagen werden die Rollen otters
abgenommen und gereinigt, die Axen und Lager derselben sowie jene
der Geschosswinden eingeolt.

Soli die hydraulische Hebewinde behufs Reinigung
zerlegt werden, so wird zuersl die Flilssigkeil aus dem Reservoir
ausgelassen, sodann der Deckel des Reservoirs abgeschraubt., die
den Pumpenhebel auf der Pumpenwelle lixirende Schraube zurlick-
geschraubt, die Welle atis dem Reservoir entfernt. der Pumpenkolben
aus dem Stietel gezogen und dieser mittelst des zugehorigen Steck-
sehliissels ausgeschraubt. Um den Windenkolben aus dem Cylinder
herausziehen zu kbnnen, muss die am unteren Cylinderende befind-
liche Befestigungsschraube des Fithrungskeiles herausgeschraubt wer¬
den. Zum Entfemen des am Obertheile des Windenkolbens sitzenden
Dichtungsringes muss die Presschraube ausgeschraubt und die Unter-
lagsplatte abgenommen werden. — Zeigt sich beim Gebrauche der
Winde ein Anstand, so wird zuerst der Dichtungsring des Winden¬
kolbens untersucht, und falls er sich lose Oder beschadigt erweist,,
durch einen Reservering ersetzt; ist. dieser Ring gut, so wil'd nach-
gesehen, ob der Pumpenkolben gut dichtet und ob sich die Ventile
nicht verlegt, haben. Zeigen sich die Lager der Pumpenwelle und des
Abflussventiles undicht, so werden dieselben ausgeschraubt, die Leder-
ringe gewechselt. und vor dem Wiedereinschrauben der Lager die
Gewinde mit Talg eingefettet.

Die Reserveliderungstheile der Keilverschllisse sind, in ihren
Kisten verpackt, an einem moglichst trockenen Orte aufzubewahren.
Um bei den stahlernen Liderungstheilen ,jede Rostbildung zu verhin-
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dern, mussen die Ringe und Flatten sammt Haltefedern stets mil
einer diinnen Sehichte von Talgbleiweiss (7 Theile Talg und 1 Theil
Bleiweiss) Libevzogen sein: diese Gegenstande sind ofter zu visitiren,
die blossgelegten Stellen zu reinigen und friseh einzufetten.

Die in dev Zundlochstollenldste verwahrten Reserve-Ztind-
lochstollen und Hrandellager werden auf gleiche Weise con-
servirt.



Sechster Abschnitt.

HandwafTen und Mitrailleusen,
I. Blanke Waffen.

Die blanken Waffen unterscheidet man in Hieb-, Stich- und
gemischte Waffen. welch' letztere sowol zum Hieb als zum Stich
geeignet sind.

Die Hiebwaffen haben eine gekrummte, auf der convexen
Seit.e zugescharfte Klinge (Sabel), die Stichwaffen eine gerade
Klinge mit. einer scharfen Spitze (Degen, Stichbajonnet); die gemisch-
ten Waffen sind durch eine schwach gekrummte, starke, spitzige
Klinge, welche nebst der Schneide auf der convexen Spitze auch eine
kiirzere Ritckenschneide haben (gerader Sabel, Haubajonnet, .latagan.
Faschinenmesser) charakterisirt.

In der Marine komrnt, nur der Entersabel und das Stichbajonnet
als blanke Waffe vor. *

Der Entersabel, Fig. 1, gehort, zu den gemischten Waffen.
Die Klinge desselben ist breit, am Rixcken durch eine cylin-
drische Rippe a verstarkt und an der Spitze mit einer Riicken-
schneide b versehen. Die Fortsetzung der Klinge (Angel) ist in den
holzernen, mit Fischhaut iiberzogenen und mit Messingdraht abgebun-
denen beschlagenen Griff c eingesetzl und in demselben durch eine
knopfformige Schraubenmutter befestigt. Der Griff ist auf einer Seite
von dem eisernen Korb d umgeben, welcher den Schutz fur die
Hand bildet; auf der unleren Flache ist der Korb durch die Parir-
stange e verstarkt.

* Das Stichbajonnet gehort zum Karabinerzubehor und wird mit letzterem
beschrieben.
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J)er Sabel wird in einer ledernen Scheide versorgt, welche
oben mit dem Mundstiick, unten mil, dem Schuh beschlagen ist.
Die Scheide wird in den Leibriemen eingehangt, wozu am Mund-
stuck ein Tragehaken angebracht, ist.

II. Kleine Feuerwaffen.
Allgemeines.

Die kleinen Feuerwaffen der Neuzeit sind fast ausschliesslich
Hinterlader. * Das Feuerrohr fiihrt hier den Namen Lauf; der Theil
der Waffe, in welchen der Lauf behufs bequemer Handhabung ein-
gelegt ist (entsprechend der Latfete bei den Geschiitzen), heisst bei
den tragbaren (Hand-) Feuerwaffen Sehaft. Die ganze Munition:
Geschoss, Pulverladung und Entzundungsmittel der letzteren, ist in
einer meist metallenen Hiilse vereinigt und wird Patrone genannt;
das Abfeuern des Entziindungsmittels (Pereussionskapsel) geschieht
durch einen Schlagapparat, welcher Schloss heisst und haufig mit
dem Verschluss des Laufes zu einem Ganzen verbunden ist; die
Dichtung des Verschlusses wird durch den Boden der Patronenhiilse
selbst bewirkt; die ausgeschossene Patrone wird meist durch einen
Patronenzieher selbstthatig ausgeworfen, welcher durch das Oeffnen
des Verschlusses in Action gesetzt wird.

Die kleinen Feuerwaffen unterscheidet man nach der Lange des
Laufes, mit welcher die Tragweite der Waffe zusammenhangt: zu den
langen Feuerwaffen gehoren das Gewehr, der Karabiner (Extra-
corpsgewehr) und die Mitrailleuse; zu den kurzen die Pistole
und der Revolver. Der Karabiner unterscheidet sich von dem Gewehr
nur durch eine elwas geringere Lange, ist demselben iibrigens bezlig-
lich seiner Einrichtung und der Art der Handhabung im Wesentlichen
iihnlich, kann daher fuglich zu den Gewehren gerechnet werden; die
Mitrailleuse stellt eine Vereinigung mehrerer Laufe dar, welche wegen
ihres Gewichtes nicht mehr von einem einzigen Manne transportirl
und gehandhabt werden kann, daher keine Handfeuerwaffe ist, son-
dern die Form eines Geschutzes annimmt. In ahnlichem Verhiiltnisse.
wie die Mitrailleuse zum Gewehre (namlich als Vereinigung mehrerer
Laufe), steht der Revolver zur Pistole, nur dass hier der Lauf in

* Die aus fruiterer Zeil herriihrenden, noc.h theilweise im Gebrauch slehen-
den Vorderladrevolver sollen hier nichl in Betracht kommen.
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rung enthaltende Theil (der eigenlliche Lauf) isl nur einfach vor-
handen. und es konnen mehrere Ladungsrauine durch Drehung
successive in die Verlangerung des Laufes gebrachL, daher nach
einmaligem Laden mehrere Patronen ausgeschossen werden. Die
Mitrailleuse und der Revolver sind demnach mehrschiissige Feuer-
waffen. Denselben Charakter konnen gewohnliche einlaufige Gewehre
annehmen, wenn sie mit einem Magazin versehen sind, in welches
mehrere Patronen gleichzeitig eingelegt werden, die dann durch
einen Lademechanismus successive in den Lauf eingeschoben und
ausgeschossen werden; solche Gewehre fiihren den Namen Repetir-
gewehre. Zum Unterschiede von denselhen werden die Gewehre,
bei welchen vor jedem Schusse die Patrone mit "der Hand in den
Lauf eingefuhrt werden muss, Einlader genannt. —

Gegenwartig kommt in der Bewaffnung der Truppen die Pistole
gar nicht, das Repetirgewehr nur vereinzelt vor; die Normalwaffe
ist der Einlader (Gewehr und Karabiner) und der Revolver, wiihrend
die Mitrailleuse grosstentheils als kleines Marinegeschutz zur Abwehr
von Torpedobooten verwendet wird.

Die Laufbohrnng der kleinen Feuerwaffen hat im Wesenl-
lichen dieselbe Einrichtung, wie die Bohrung eines Hinterladgeschiitz-
rohres: an den mit Ziigen versehenen Flug schliesst ruckwitrts durch
einen Uebergangsconus der glatte cylindrische oder schwach conische
Ladungsraum an.

Die Verschliisse der gegenwiirtigen Kriegsgewehre lassen sich
in drei Gruppen zusammenfassen:

a) Der Versehluss dreht sich um eine Queraxe; diese ist ent-
weder oberhalh oder unterhalb des Laufes angebraeht, so dass der
Versehluss beim Oeffnen als Klappe nach aufwarts aufgeschlagen oder
unter den Lauf gedrehl wird (Klappenverschliisse*); oder die Axe
befindet sich am Hinterende des Verschlusses, welcher sich beim
Oeffnen nach abwarts senkt und beim Schliessen gegen den Lauf zu
gehoben wird (Fallblockverschluss). **

* Die Klappenverschliisse mit nach aufwarts aufauschlagender Klappe
kommen fast nur bei den zur Umgestaltung der alten Vorderladgewehre in
Hinterlader angewendeten Modellen vor, von welchen die Sisteme Wanzl
(Oesterreich), Albini (Belgien) die bekanntesten sind; die unter den Lauf zu
drehende Klappe ist im Sistein Remington (Nordamerika, Schweden) vertreten.

** SistemPeabody (Amerikai.Martini-Henry (England).Werder(Hayern).



b) Der Versehluss dreht, sich um eine nach der Langenrichtung
des Laufes gestellte Axe (Dosenverschliisse); die Axe ist entweder
seitwarts der Laufverlangerung angebracht, and der Versehluss wird
beim Oeffnen aus dera Verschlusslager nach seitwarts aufgesehlagen,*
oder die Axe befindet sich in der Mitte des Verschlusslagers und das
Versehlusstuck is t einerseits mit einer rauldenformigen Ausnehmung
versehen, mit welcher es beim Oeffnen nach aufwarts gedreht wird,
urn die Laufoffnung frei zu lassen. **

c) Der Versehluss ist ein cylindrischer Kolben, welcher zum
Oeffnen von der Laufoffnung zuruckgezogen, zum Schliessen gegen
den Lauf vorgeschoben wird (Cylinder versehluss e); der ein-
geschobene Kolben wird gegen das Zuriickweichen dadurch ver-
siehert, dass ein Ansatz desselben vor einen fixen Ansatz der Lauf¬
verlangerung eingedrehi wird,*** — oder der Kolben ist gleich deni
Fiihrungstheil desselben mil nach der Lange mehrfaeh durcbbrochenen
Schraubengewinden (filletirte Sehraube) versehen, so dass er, mit
den Schraubenansatzen in die ausgenommenen Muttertheile gedreht,
aus- und eingeschoben werden kann, mit den Schraubenansatzen
aher in die Mutteransatze eingedreht, festgehalten wird. +

DenHauptbestandtheil desSchlosses bildet eine starke Schlag-
fecler, welche einen Ziindstift gegen die Ziindkapsel der Patrone
stosst, wodurch der Zundsatz (meist ein Knallquecksilber oder Kalium-
chlorat enthaltendes Oemenge) zur Explosion gebracht wird. Die
Scblagfeder ist entweder eine um den Ziindstift gewundene Spiral-
feder, welche bei ihrem Ausschnellen direct auf den Stiff wirkt,
oder eine (meist zweiarmige) Plattenfeder, welche grosstentheils
nicht direct den Ziindstift, sondern einen Hammer in Bewegung
set.zt, der auf den Ziindstift aufschlagt und diesen nach vorwarts
stosst. ++ Das Spannen (Zusammendriicken) der Schlagfeder geschieht
durch Zuriickziehen des Ziindstiftes im Verschlusstucke, beziehungs-

* Umgcstaltungsmodelle: Sistem Snider (England), Schneider (Frankreich).
** Sistern Werndl (Oesterveich).
*** Sistem Mauser (Deutschland), Berdan II. (Russland), Gras (J'rank-

reich, Modification des Chassepot-Sistems), Beaumont (Holland), Vetterli II.,
Einlader (Schweiz, Italien), Vetterli, Repetirgewehr (Schweiz), Fruhwirth,
Repetirgewehr (Oesterreich).

+ Sistem Podewils.
++ Eine Ausnahme macht das Sistem Beaumont, bei welchem die aus-

schneilende Plattenfeder direct den Ziindstift in Bewegung setzt.



208

weise durch Zurtickdrehen des Hammers; dies erfolgt hei den alteren
Sistemen* durch einen vom OefTnen und Schliessen des Verschlusses
unabhangigen Handgriff; bei den neueren Sistemen sind Verschluss
und Schloss derart, coinbinirt, dass entweder das Spannen der Schlag-
feder beim Oeffnen Oder beim Schliessen des Verschlusses, oder das
Oeffnen des Verschlusses beim Zurtickdrehen des Hammers selbst-
thatig erfolgt.

Das selbstthatige Ausschnellen der gespannten Schlagf'eder wird
durch ein Sperrstiick verhindert,, welches im Abfeuerungsmomente
durch einen Hebei (den Abzug) ausgelost wird: haufig sind Sperr-
stiick und Abzug zu einem einzigen Stuck vereinigt.

Der Patronenzieher ist ein Hebei, welclier bei geschlossenem
Verschluss mit seinem hakenformigen Kopf in einer Ausnehmung
des Laufes vor der wulstahnlichen Verstarkung des Pat,ronenbodens
lagerl und heim Oeffnen des Verschlusses gegen ruckwarts gedriickl
wird, wobei er die ausgesehossene Patronenhiilse mitreisst. Die Ein-
wirkung des Verschlusstiickes auf den Patronenzieher ist eine der-
artige, dass dieser eine (federahnlich) schnellende Hewegung annimmt,
daher die Patronenhiilse nicht nur zuriickzieht, sondern auch nach
riickwarts hinausschleudert, wodurch jede Nachhilfe mit, der Hand
uberfliissig wird.

Jeder Schuss erfordert hei einem Einladergewehr folgende Hand-
griffe: 1.) Spannen der Schlagf'eder: 2.) Oeffnen des Verschlusses
(wobei die ausgesehossene Patronenhiilse ausgeworfen wird); 3.) Ein-
fiihren der Patrone; 4.) Schliessen des Verschlusses; 5.) Abziehen
(Auslosen der Schlagfeder). Bei den neueren Wallen vermindert sich
die Zahl der Handgriffe auf vier, da das Spannen der Schlagfeder
entweder mit dem Oeffnen oder dem Schliessen des Verschlusses
zusammenfallt. —

Die Repetirgewehre haben das Patronen-Magazin ent¬
weder hinter dem Verschluss (im Kolben des Schaftes)** oder
uliter dem Laufe.*** Die im Magazin hintereinander lagernden
Patronen werden beim jedesmaligen Oeffnen des Verschlusses durch
den Lademechanismus in das Verschlusslager hinter den Lauf

* Urn gestalturigsruode lie Sistem Werndl, Chassepot etc.
** Sistem Spencer (Amerika).
*** Sistem Henry-Winchester (Amerika), Vetterli (Schweiz), Fruh-

wirth (Oesterreich).
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gebracht und beim Schliessen des Versehlusses in den Lauf ein-
geschoben. Die Bedienting des Lademechanismus erfordert nicht, einen
eigenen Handgriff, sondern gesehieht selbstthatig infolge Oeffnens
des Versehlusses. so dass beim Ausschiessen der in das Magazin
eingelagerlen Patronen jeder Schuss um einen Handgriff weniger
bedingt, als beim Einlader, daher vier oder drei Handgriffe,
je nachdem das Spannen der Schlagfeder unabhangig von der
Bewegung des Schlosses erfolgt, (Sistem Spencer) oder mil. dieser
combinirt. ist (die neueren Sisteme). —

Der Revolver hat in der Regel keinen eigenen Verschluss-
mechanismus, sondern es linden die ruckwarts offenen Ladungsraume
an einer lixen Stossplat.te ihren Abschluss; die Stossplatte ist an
einer Stelle-ansgenommen. um die Patronen successive in die Ladungs¬
raume einfiihren zu konnen. welche Ausnehmung durch eine Lade-
klappe zu schliessen ist.

Die Vorrichtung zum Drehen des die Ladungsraume enthal-
tenden Cylinders ist derart mil, deni Schlosse combinirt, dass beim
jedesmaligen Spannen der Schlagfeder ein Ladungsraum in die Ver-
langerung des Laufes gebracht vvird. Beim Ausschiessen der in den
Cylinder eingelagerten Patronen erfordert daher jeder Schuss nur
zwei Handgriffe: Spannen und Abzieben, — ja es ist das
Scbloss des Revolvers grosstentheils so eingerichtet, dass durch
einen Dnick auf den Abzug die Schlagfeder gespannt und darnach
ausgelost wil'd, so dass sich das Ausschiessen der Patronen auf
ein wiederholt.es Zuruckdriicken des Ahzuges. somit auf Einen
Handgriff reducirt.

Die Mitrailleusen sind entweder fur lagenweises oder fur
continuirliches Feuer eingerichtet.

Bei den ersteren* wird ein so viele Patronen, als Laufe vor-
handen sind, enthaltendes Magazin (Ladeplatte) hinter dem Laufbiindel
eingesetzt. und durch Verschieben des Versehlussttickes die Patronen
in die Laufe eingeschoben. Zu jedem Lauf gehiirt eine eigene Zund-
stift-Sehlagvorrichtung; alle Schlagvorrichtungen werden beim Ein-
schieben der Patronen gleichzeitig gespannt und durch eine einzige
Bewegung der Abfeuerungsvorrichtung successive und rasch hinter-
einander ausgelost. Beim Zuriickziehen des Versehlussttickes gesehieht.
das selbstthatige Auswerfen der ausgeschossenen Patronenhiilsen

14

* Sistem Montigny.
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durch Patronenzieher, worauf die leere Ladeplatte herausgenommen
and durch eine voile ersetzi. werden kann. Es geniigen daher zum
Ausschiessen sammtlicher Patronen vier Vei'richtungen (Handgriffe):
Oeffnen des Versehlusses, Einsetzen Oder Wechseln der Ladeplatte,
Schliessen des Versehlusses, Abfeuern.

P>ei denMilrailleusen mil continuir 1 ichem Feuer wird ein Maga-
zin, welches mehr Fatronen enthalt, als die Zalil der Laufe betragf,
auf das Geschutz aufgesetzt, und es wird entweder durch die Vor-
und Riickbewegung eines Abfeuerungshebels* das Einfallen je
einer Patrone fur jeden Lauf in das Pat.ronenlager hlnter den Laufen.
das Einschieben der Patronen in die Laufe, das Spannen der Schlag-
vorrieht,ungen, das successive Auslosen derselben und das Auswerfen
der ausgeschossenen Hiilsen, — oder durch Drehung einer Kurbel**
das successive Einfallen, Einschieben, Ausschiessen und Auswerfen
mehrerer Palronen hewirkt. Die Bewegung des Abfeuerungshebels
(Drehung der Kurbel) wird continuirlich so lange wiederholt, bis das
ganze Magazin ausgeschossen isl. welches sodanu durch ein voiles
ersetzi wird.

Die Milrailleusen fur Lagenfeuer haben in der Kegel bedeutend
mehr Laufe als .jene fur continuirliches Feuer, es werden daher bei
den ersteren mil. einer Abfeuerungsbewegung mehr Schiisse in der¬
selben Zeit abgegeben, als bei den letzteren: nachdem aber bei diesen
das Feuer bis zum Ausschiessen des Magazines continuirlich fortgeht
und das Magazin mehr Patronen enthalten kann als die Ladeplatte,
zn deren Wechslung das Feuer auf langere Zeit unterbrochen werden
muss, so gleicht sich die Feuerschnelligkeit der heiden Mitrailleusen-
gattungen im Allgemeinen aus. -—

Der wesentlichste Vorzug, der die kleinen Feuerwaffen der Neu-
zeit voi’ den alien Vorderladwaffen auszeichnet, ist die grosse Feuer-
schnelligkeit. Nimmt man die Zahl der zur Abgahe eines Schusses
erforderlichen Handgriffe oder Verrichtungen als Masstab fur die
Feuerschnelligkeit, so ergibt sich folgende steigende Reihenfolge der
neuen Watfen nach der Feuerschnelligkeit:

1.) Einladergewehre mit eigener Federspannung (fiinf Handgriffe
fur einen Schuss).

* Sistem Palmkrantz.
** Sistem Gatling, Hotchkiss.
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2. ) Einladergewehre mit combinirter Spannung und Handhabung
des Verschlusses, — Repetirgewehre * mit eigen er Spannung (vier
Handgriffe fur einen Sehuss).

3.) Repetirgewehre* mit combinirter Bewegung des Schlosses
und Verschlusses (drei Handgriffe (ur den Sehuss).

4.) Revolver* ohne Selbstspannung (zwei Griffe fur den Sehuss).
5.) Revolver mit Selbstspannung durch den Abzug (eine Bewe¬

gung fur den Sehuss).
6. ) Mitrailleusen, bei welchen auf eine Verrichtuug mehrere

Schiisse entfallen. —
In der osterreichischen Marine sind folgende kleine Feuerwaffen

eingetuhrl:
der Karabiner (Einlader, Sistem Werndl),
der Revolver (Sistem Gasser) und
die Mitrailleuse (Sistem Palmkrantz).

Die aus dem Jahre 1867 herruhrende Construction des Kara-
biners hat im Jahre 1873 eine Abanderung erfahren, welche sich
hauptsaehlich auf Verschluss und Schloss erstreckt; die beiden Kara-
binergattungen werden nach der Jahreszahl ihrer Construction als
Mode 11 1867 und Model! 1873 unterschieden.

Der Karabiner, Tafel XXXI und XXXII.

Der Lauf, Fig. 2. des Karabiners ist coniscb. mit einer cylin-
drischen Verstarkung a riickwarts. Die Bohrung b ist mil. sechs
eoncentrischen Parallelzugen von constantem Drall versehen. Der
Ladungsraum e ist schwaeh conisch; am riickwartigen Ende desselben
ist eine ringformige Erweiterung fur die Verstarkung des Patronen-
bodens (Wulstlager) d ausgedreht.

Am Lauf ist der Aufsatz und das Visirkorn angebraeht. Den
Aufsatz, Fig. 3, bildet ein Rahmen a, welcher um eine Axe im
Aufsatzfusse b drehbar ist und nahe dem oberen Ende einen An-
satz mit dem Visireinschnitt (Grinsel) c und am oberen Rande ein
zweites Grinsel c' hat. Am Rahmen ist der ebenfalls mit einem Visir-

* Bei den Repetirgewehren und Revolvern sind nur die Handgriffe beim
Ausschiesse]i der in das Magazin (in den Cylinder) eingesetzten Patronen in
Betracht gezogen, da das Einlullen der Patronen in das Magazin ebenso wie
bei den Mitrailleusen zu den Vorverrichtungen gehort, welche nicht im Momente
der Schussabgabe ausgefiihrt werden.

14 *
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einschnitt versehene Aufsatzschieber d beweglich. Die Seiten-
wande e des Aufsatzfusses steigen im Vordertheile stufenformig an.
Wenn der Aufsatz ganz in dem Aufsatzfuss nmgelegl. wird. so hat das
Grinsel c die der Elevation fur 100 Schritte Distanz entsprechende Hohe.
Wird der Aufsatz so weit, gehoben, dass der als Unterstiitzung des-
selben dienende Aufsatzschieber auf die mil, 2, 3, -1. 5 beschriebene
Stufe aufzuliegen kommt, so erhalt das Grinsel die der Distanz von
200, 300, 400, 500 Schritten entsprechende Hohe. Fiir die grosseren
Distanzen muss der Aufsatz vertical gestellt werden, inwelcber Stellung
er durch eine im Aufsatzfuss eingelegle Feder/ erhalten wird; sodann
wird der Aufsatzschieber mil seinem unteren Rand bis auf den mit
der Distanzziffer beschriebenen Distanzstrich auf den Aufsatzrahmen
binaufgeschoben und durch den Visireinschnitt des Schiebers visirt.*
Wird bei aufgestelltem Rahmen der Schieber ganz berabgeschoben, so
ist. der Aufsatz der Distanz von 500 Schritten entsprechend gestellt. Der
Aufsatzfuss ist in eine Ausnehmung des Laufes falzarlig eingescboben.
— Das Korn e , Fig. 2 (Visirmiicke), ist beim Karabiner M. 1867 in
ein Stockl am Vorderlheil des Laufes (den Kornhaft) eingesetzt, beim
Karabiner M. 1873 mit dem Laufe aus einem Stucke gearbeitet.

Der Verschluss. Das Verschlusstiick, Fig. 4 a des M. 1867,
Fig. 4 b des M. 1873, ist ein kurzer, starker Cylinder, mit einer
muldenformigen Ausnehmung a und einer Handhabe b. Das
Verschlusstiick lagert in dem halbcylindrisch ausgenommenen Ver-
schlussgehtluse, Fig. 5 a des M. 1867, Fig. 5 b des M. 1873, welches
auf den Lauf aufgeschraubt, ist. In das Verschlusstiick ist die Ver-
sehlussaxe e eingesetzt,, welche beiderseits aus dem Verschlusstiick
Jrervorragt und ihr Lager vorne in einer cylindrischen Ausnehmung unter
dem Laufe, riickwiirts aber beim M. 1867 in der riickwartigen Wand
des Gehauses, beim M. 1873 in der an das Gehause angeschraubten
Stossplatte, Fig. 6b, hat. Die Stossplatte, Fig. 6 , wird hinter dem
Verschlusstiick in eigene Falze des Gehauses eingeschoben, umschliessl
sonach beim M. 1867 den cylindrischen Theil d, Fig. 4 a, der Verschluss-
axe von oben. Wird das Verschlusstiick im Gehause von links nach
rechts gedreht., bis die Handhabe b an die rechte Gehausewand gelangt,
so befindet sich die Mulde oben, die Laufoffnung ist sonach frei. der

* Bei der Construction dieses Aufsatzes wurde bereits auf die verstarkte
Patrone M. 1877, Rucksicht genonnnen, daher der Rahmen entsprechend tang
gemacht end das zweite Grinsel e eingeschnitten. Die bier beschriebene Aufsatz-
scala wird sodann durch eine neue ersetzt.
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Verschluss geoff.net,; drebt man das Verschlusstiick von rechts nach
links, bis die Handhabe an die linke Gehausewand anstosst, so tritt der
voile Theil des Verschlusstiickes vor die Laufoffnung, der Verschluss
ist, geschlossen. Die riickwiirtige Flache des Verschlusstiickes sowie
die vordere Flache der Stossplatte ist schradbenformig geschnitten, so
class bei der Rechtsdrehung das Verschlusstiick von der Laufoffnung
zuriick- and bei der Linksdrehung gegen den Lauf zu vortritt; hiedurch
wird bei leichter Drehbarkeit des Verschlusstiickes ein dichtes An-
schliessen desselben an den Lauf bei geschlossener Stellung erzielt,

Der Ziinds lift. Fig. 7, ist in das Verschlusstiick derail eingesetzt,
dass bei geschlossenem Verschluss die Spitze desselben auf die Mitte
des Patronenbodens I rifft und das riickwartige Ende in dem fur den
Durchlass des Hammerschnabels hergestellten Aussehnitte auf der rech-
l.en Seite der Stossplatte siehtbar wird. Der dureh den Hammer gegen
den Patronenboden vorgestossene Ziindstift wird nach dem Zuriick-
drehen des Hammers dureh eine Spiralfeder e, Fig. 7, in das Ver¬
schlusstiick zuruckgezogen, dam it er die Drehung des Verschlusses
nicht behindere. Um dieses Zuriickziehen zu begrenzen, greift die radial
in das Verschlusstiick eingeschraubte Ziindstiftstellschraube f,
Fig. 4 b, in den Ausschnitt g, Fig. 7, des Ziindstiftes ein.

Der Patronenzieher, Fig. 8, bildet eine in die vordere
Wand des Verschlussgehauses eingesetzte cylindrische Welle a mil
einem verticalen und einem borizontalen Hebei. Der verticale Hebei b
(der eigentliche Patronenauszieher) lagert mil seinem dem Wulstlager
conform ausgedrehten Kopfe riickwarts im Laufe, der horizontale
Rebel c endet in einen Knopf, welcher in eine Nuth des Verschluss-
stiickes h, Fig. 4 b, greift. Am Schlusse der Rechtsdrehung des Ver-
schlusstiickes (Oeffnen des Verschlusses) driickt das Ende der Nuth den
borizontalen Hebei nieder und veranlassl eine Drehung des Patronen-
ziehers um die Welle gegen riickwarts, wodurch der verticale Hebei
aus dem Laufe heraustritt. und die Palronenhulse mitzieht.

Um die fiir das Auswerfen der Patronenhiilse erforderliche
schnellende Rewegung des Patronenziehers zu erzielen, besteht fol-
gende Einrichtung: Heim Model! 1867: Die Verschlussaxe e, Fig. 4a,
ist dadurch, dass sie im mittleren Theile prismatiseh gestaltet. ist und
die Zundstiftstellschraube bis in dieselbe reicht,* gezwungen, sich

* Bei den ailesten Kai'abinern"sind Verschlusstiick und Verschlussaxe aus
einem Stuck erzeugt.
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beim Oeffnen mid Schliessen mit deni Verschlusstiick zu drehen. Der
aus detn riickwartigen Lager hervorstehende Theil e der Axe ist keil-
formig gesehnitten und es liegt vor jeder Drehung die eine Seiten-
fliiche des Keils auf der im Gehauseschweif b, Fig. 5 a, befestigten
plattenartigen Verschlussfeder e, Fig. 9, auf; bei der Drehung
wird anfanglich die Verschlussfeder durch die Schneide des Keiles
niedergedruckl, (gespannt), urn nach dem Ueberschreiten der Mi he der
Drehbewegung auszuschnellen und beim Oeffnen ein Anschlagen der
Nuihbegrenzung im Verschlusstiicke an den horizontalen Hebei des
Patronenziehers zu verursachen. Beim Modell 1873: Die Verschluss-
axe, Fig. 10, ist durch die zum Befestigen der Stossplatte dienende
Schraube, deren Kopf in einen seitlichen Ansatz i der Axe greift, am
Verschlussgehause fixirt, so dass sich das Verschlusstiick auf der Axe
dreht. Der keilformige Theil k der Axe befindet sich im Verschluss-
stiick, die spiralformige Verschlussfeder l, Fig. 11, ist um den
radial in dasVerschlusstiick eingesetztenVerschlussfeder driicker m
gewunden und stiitzt sich nach innen gegen den Bolzenkopf, nach
aussen gegen das in der Verschlussfederschraube n angebrachte
Lager. Vor der Drehung des Verschlusstiickes liegt der Bolzenkopf
an einer Seitenflache des Axkeiles; in der ersten Halfte der Drehung
wird der Bolzen durch die Keilschneide nach aussen gedriickt und
die Spiralfeder zusammengepresst, um nach Passirung der Keil¬
schneide auszuschnellen.

Das Schloss, Fig. 12 des M. 1867, Fig. 13 des M. 1873, dessen
Theile an der Sehlossplatte angebracht sind, hat im Wesentlichen
folgende Einrichtung: Der Hammer a, dessen vorderer auf den
Ziindstift aufschlagender Theil Hammerschnabel, das riickwartige
gerippte, als Angriff beim Spannen dienende Ernie aber Hammer-
schweif genannt wird, ist beim M. 1867 mit der Nuss b derail
verbunden, dass die Drehung des einen Stiickes auch die Drehung
des anderen zur Folge hat, wahrend beim M. 1873 der untere Theil
des Hammers selbst. die Nuss bildet. Die Nuss steht mittelst des
Kettengliedes h mit dem oberen freien Ende der zweiarmigen
Schlagfeder g in Verbindung, so dass beim Ausschnellen der Schlag-
feder nach aufwiirts die Nuss von vorne gegen riickwarts und der
Hammer im umgekehrten Sinne gedreht wird; durch Drehung des
Hammers von vorne gegen riickwarts wird das freie Ende der Schlag¬
feder nach abwarts gezogen, daher diese gespannt. Als Sperre der
Federspannung dient die Slange d, ein zweiarmiger Hebei, welcher
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mit seinem vorderen Ende beim Spannen (Drehung der .Nuss von
ruck- gegen vorwarts) successive in die beiden Ausschnitte der Nuss
(Nussrasten 1, 2) einspringt; dieses Einspringen wird durch den
Druck der Stangenfeder 7e auf den ruckwartigen Arm der Stange
bewirkt. Damit die Stange aus den Nussrasten austrete, muss der
ruckwartige Arm derselben gehoben werden. Dies gescbieht durch
das Zungel z, Fig. 9 und 13 , einen zweiarmigen Hebei, welcher seine
Drehaxe in dem unterhalb des Schlosses in den Schaft eingesetzten
Zungelblatt hat; wird der uni,ere (aussere) Arm des Zungels zuriick-
gezogen, so driickt der obere auf den Stangenzapfen e und hebt,
die Kraft der Stangenfeder iiberwindend, den ruckwartigen Arm der
Stange. Von den beiden Nussrasten ist die vordere (Ruherast 1)
l ief eingeschnitten, so dass- die Stange aus derselben erst austreten
kann, nachdem der Hammer etwas zuruekgezogen wurde, wahrend
zum Austreten der Stange aus der absatzformigen hinteren Rast
(Spannrast 2) der blosse 1 truck_auf das Ziingel geniigt. Das Ab-
feuern (durch blosses Zuriickziehen des Abzugs) kann daher nur
nach dem Spannen des Hammers in die Spannrast erfolgen.

Die Anordnung dec vorbeschriebenen Schlosstheile ist folgende:
Beim Modell 1867 , Fig. 2: Der Hammer sitzt ausserhalb der Schloss¬
platte auf einem Vierkant c der Nusswelle, wahrend die ubrigen
Schlosstheile auf der Innenseite der Schlossplatte angebracht sind.
Die Nusswelle ist aus einem Stuck mit der Nuss und hat ihr Lager
einerseits in der Schlossplatte, anderseits in der Stud el /, welche
mit drei Schrauben an der Schlossplatte befestigt ist, von denen die
ruckwartige als Axe der Stange dient. Die Schlagfeder ist durch Ein-
treten eines Zapfens am Rug derselben in die Schlossplatte an dieser
festgehalten, der untere Federarm stutzt sich gegen die Schlag¬
federstiitzschraube i, das freie Ende desselben hat, eine Feder-
wirkung nach abwarts und vertritt die Stangenfeder.

Beim Modell 1873, Fig. 13: Der Hammer, dessen Scliweif etwas
flacher nach ruckwtirts gefuhrt ist, als beim alteren Modell, befindet
sich auf der Innenseite der Schlossplatte und ist aus einem Stuck
mit der Nuss. Diese hat an der vorderen Seite eine Ausnehmung m,
entspreehend dem in die Schlossplatte eingeschraubten Grenzstift n:
durch das Anslossen der oberen Begrenzung der Ausnehmung an
den Stift wird die Vorwiirlsdrehung der Nuss gehemmt. Die Nuss¬
welle ist fix und aus einem Stuck mit der Schlossplatte; die Studel
fehli. Die Stangenfeder 7; isl get.rennt von der Schlagfeder g, zwei-
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armig und mittelst einer Schraube an der Schlossplatte befestigt. In
den oberen Ziingelarm ist ein oben ausgerundetes Hebestiick o
drehbar befestigt. welches beim Zurlickziehen des unteren Ziingel-
armes den Stangenzapfen e hebt. —

BeimSchaft, Fig. 14 a und 14b, unterscheidet man denVorder¬
schaft a, in welchen der Laid' eingesetzt ist, den fur die Aufnahme
des Verschlasses und Schlosses ausgenommenen Mittelschaft b und
den riickwartigen starksten Theil, den Kolben c, welcher dureh
den Kolbenhals in den Mittelschaft iibergeht.

Die am Karabiner angebrachten Beschlage und Verbindungs-
mittel seiner Bestandtheile begreift man unter dem Collectivnamen
Garnitur.

Die wichligsten dieser Gegenstande sind beim Modell 1867: Die
Kolbenkappe d , Fig. 14 a, zur Verstarkung des Kolbens. Das
Zungelblatt mit dem Zlingel. durch die Ziingelblattschraube,
welche in das Verscblussgehause greift, am Schaft befestigt. Dei'
Griffbiigel e zum Schutze des Ztingels; er greift vorne in das
Zungelblatt und ist ruckwarts durch-die Griffbiigelschraube am
Schaft befestigt. Der obere Riemenbligel / am Vorderschaft und
der untere Riemenbugel g am Kolben befestigt, zum Festhalten
des Gewehrriemens: die Befestigungsschraube des oberen Riemen-
bugels geht durch einen Ansatz (den Haft h, Fig. 2) des Laufes und
dient demnach zugleich zur Befestigung des Laufes im Vorderschaft.
Die V o r d e r s c h a f t k a p p e h, Fig. 14 a , als Beschlage des oberen
Schaftendes etwas liber den Laid' greifend. Die Kreuzschraube
zur Befestigung des Gehituseschweit'es im Schaft. Die Schlossholz-
schraube rn ruckwarts und die Schlosseisenschraube n, Fig. 9.
vorne zum Befestigen des Schlosses; die Schlosseisenschraube greift
in das Verschlussgehause.

Beim Modell 1873, Fig. 14 b, sind folgende Abweichungen von
dem Vorangefuhrten: Das Zungelblatt ist aus einem Stuck mit dem
Griffbiigel, daher die Ziingelblattschraube durch eine vordere Griff¬
bugelschraube vertreten: die Vorderschaftklappe ersetzt ein den
Lauf ganz umspannender Ring (Laufring) k: die Kreuzschraube
fehlt; die Schlosseisenschraube geht durch die Nusswelle.

Der Karabiner ist mit einem Stichbajonnet, Fig. 15, ver-
sehen. Die Klinge a lies Bajonnetes ist im Querschnitt a' kreuz-
forinig und steht durch den abgebogenen Hals b mit der Hiilse e
in Verbindung. Um das Bajonnet, mit dem Karabiner zu verbinden.
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wird die Hiilse Liber den Laid geschoben, wobei der Kornhaft in
einera Schlitz d der Hiilse schieift, bis er die mil dem Schlitz cor-
respondirende Erweiterung <les Sperringes e passirt hat; sodann
wird der Ring links gedreht, so dass der geschlossene Theil des-
selben vor den Haft tritt, wodurch das Bajonnet am Laufe fest-
gehalten wird. lias votn Karabiner abgenommene Bajonnet wird in
der mit Leder uberzogenen. mit Mundstiick und Schuh beschlagenen
Bajonne t seheide versorgf, welche in den Leibriemen ein-
gehangt wird.

Die Ausrdslungsgegenstande (Requisiten) des Karabiners sind:
Der Putzstock zum Reinigen der Bohrung; er hat an einem Ende
Schraubengewinde, um den mit einem Schlitz zum Einziehen von
Werg Oder Rutzlappen versehenen Wiseher, Fig. 16, aufschrauben
zu konnen; der Kopf des Iffllzstockes ist geschlitzt zum Durchstecken
des Schraubenziehers, weicher so als Handhabe des Putzstockes
dient; der Putzstock wird beim Nichtgebrauche im Vorderschaft des
Karabiners versorgt, weicher zu diesem Zwecke mit einer Nuth und
am Ende derselben mit der Putzstock-Schraubenmutter versehen
ist. Der Sc hr a ubenzieher, beiderseits zugescharft und beim
Modell 1873, Fig. 17. mit kurzen Queransatzen versehen. wird in ein
holzernes Heft eingesetzt. Der Federklemmer, Fig. 18, zum Ein-
klemmen der Schlagfeder beim Zerlegen des Karabiners. Der Stoss-
plattenheber. Fig. 19, zum Herausheben der Stossplatte aus dem
Verschlussgehause beim Karabiner M. 1873. Das Zundstiftschutz-
leder zur Verhinderung des Aufschlagens des Hammers auf den
Zundstift bei der Uebung im Abziehen; zum Festhalten des Schutz-
leders ist beim Karabiner M. 1867 ein Knopfchen in die Stossplatte
eingeschraubt, beim Karabiner M. 1873 wird das Leder auf den
Hammerschnabel aufgesteckt. Die Schutztasche aus Tuch zum
Schulze des Verschlusses und des Schlosses. Die Miindungskapsel
zum Schutze der Bohrung jener Karabiner. welche an Orten unter-
gebracht werden. die den Witterungseinfliissen nicht entzogen sind.

Der Revolver, Tafel XXXUI.

Der Revolver hat denselben Kaliber wie der Karabiner.
Der Lauf A. Fig. 20, ist, eviindrisch, rlickwarts prismatisch

verstarkt, und mit einem .Ansatze zur Verbindung mit dem Schaft.
versehen. Am Laufe belindet; sich vorne die Visirmiicke, riickwarls
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der Aufsatz, ein in einen Ausschnitt falzartig eingeschobenes
Stockel mil. dem Visireinschnitt. Die Bohi'ung hat, sechs concentrische
Parallelziige.

Der Cylinder B, Fig. 20, 21 unci 27, mit sechs Ladungs-
riiumen, ist um eine in die Stossplatte eingesehraubte Axe s dreh-
bar. DieLadungsraume sind symmetrisch um die Mittelbobrung fur
die Axe angeordnet und bestehen aus dem riickwartigen, etwas
eonisehen, und aus dem vorderen, engeren cylindriscben Theil,
welcher eine kurze Fortsetzung im Laufe bat. Die beiden Theile
sowie die Fortsetzung des Laderaumes im Laufe und die gezogene
Bobrung sind durch Uebergangsconusse verbunden. Am riickwartigen
Ende des Ladungsraumes ist das Wulstlager ausgedreht.

Der Hammer, Fig. 22, des Schlosses ist um die Hammer-
schraube a drehbar und mittelst des Kettengliedes e mit der ein-
armigen Schlagfeder C verbunden; am Vordertheile der Hammer-
brust befindet sieh der mit einem Einsebnitte (der Spannrast) ver-
sebene Nusszapfen d und ein zweiter Einschnitt c.

DasZiingel, Fig. 23, um die Ziingelschraube/drehbar, ist im
oberen Theile mit der Stange h, dem Yr or zap fen i, dem Stopper k
und der sanft verlaufenden Rinne l versehen. In den Charnieransatz
des Ziingels ist der Hammerhebel, Fig. 24, und der Cylinder-
hebel, Fig. 25, derart eingesetzt, dass der Zapt'en p des Cylinder-
hebels die gemeinschaftliche Drehaxe bildel. Das oiiere Ende q des
Cylinderhebels greift durch eine Ausnehmung der Stossplatte in den
mit sechs Zahneinschnitten versehenen Ansatz an der riickwartigen
Flache des Cylinders (die Schnecke) ein; die Feder r an der riick¬
wartigen Seite des Cylinderhebels lebnt sicli gegen den Ansatz o des
Hammerhebels und driickt den Cylinderbebel gegen vor-, denHammer-
hebel gegen riickwarts. Unter dem Vorzapfen i des Ziingels liegt die
zweiarmige Ziingelfeder D.

Auf der rechten Seite des Schaftes ist die plallenartige Sperr-
feder, Fig. 26, befestigt; sie ist mit zwei Warzen w und v versehen,
welche durch zwei Ausnehmungen im Schafte in das Innere des-
selben eintreten, u. z. die Warze iu gegen die Rinne l des Ziingels,
die Warze v gegen den Nusszapfen.

Wenn der Hammer ganz herabgelassen ist (Fig. 21), so liegt
der Hammerschnabel b in einer eonisehen Ausnehmung der Stoss¬
platte, der Nusszapfen d unter der Stange h des Ziingels, der Cylinder-
hebel greift in einen Zahneinsehnitt der Schnecke. der Hammer-
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hebel in den Einschnitt e des Hammers ein, die Schlag- und die
Ziingelfeder sind abgespannt, die Sperrfeder aber durch den Druck
des Nusszapfens auf die Warze v nach aussen gepresst, gespannt.
Wird der Hammer zuriiekgezogen, so bebt der Nusszapfen die
Slange und drehl das Zungel uni seine Axe /, wodurch auch der
Cylinderhebel in die Hohe steigt und infolge des Druckes. auf den
Zahn der Schnecke den Cylinder von links gegen rechts drehl:
sobald der Nusszapfen die Warze v der Sperrfeder passirt hat,
springt diese ein und die nunmehr unter dem Nusszapfen liegende
Warze u verhindert. die Ruckdrehung des Hammers: Das Schloss ist.
in die Ruherast gespannt. Beim weiteren Zuriickziehen des Ham¬
mers geht die Drehung des ZiingeH und des Cylinders fort, die Schlag-
feder und die Ziingelfeder (letztei'e durch den Druck des nach abwarls
gehenden Vorzapfens) werden gespannt. die Sperrfeder wird infolge
der Verflachung der Rinne l des Zungels, in welcher die Warze w
schleift, nach aussen gedriickl: sobald der Nusszapfen die Stange
passirt hat, fallt diese in den Einschnitt des Nusszapfens ein und
verhindert die Ruckdrehung des Hammers: das Schloss befindet sich
in der Spannrast. Der Stopper k des Zungels ist durch eine
Ausnehmung im Schaft gegen den Cylinder vorgetrelen und verhin¬
dert dadurch, dass eine der sechs Warzen p am Umfange des Cylin¬
ders an denselben stossf, die Weiterdrehung des Cylinders; da auch
die Riickdrehung durch den Cylinderhebel gehemmt ist, so ist. der
Cylinder in der Cage, in welcher sich ein Ladungsraum genau in der
Verliingerung des Laufes befindet, unverriickbar festgehalten. Die
Warze v der Sperrfeder ist ganzlich nach aussen getreten und hemmt
die Ruckdrehung des Hammers nicht: die Waffe ist zum Abfeuern
bereit (Fig. 27).

Das A b f e u e r n geschieht. durch einen Druck auf den
Ziingelarm g, wodurcli eine weitere Drehung des Zungels nach auf-
warts und somit das Austreten der Slange aus dem Einschnitt des
Nusszapfens bewirkt. wird: der Hammer ist frei und schlagl. infolge
des Ausschnellens der Schlagfeder nach vorwarts, wobei die Spitze
des als Ziindstift dienenden Hammerschnabels die Ziindkapsel im
Patronenboden trifft.

Beim Aufhoren des Druckes auf den Ziingelarm fuhrt die Ziin-
gelfeder das Zungel in die urspriingliche Lage zuruck, wobei der nach
abwarts gleitende Cylinderhebel .hinter den nachsten Zahn einfallt.
und der zurlicktretende Stopper die Drehung des Cylinders freigibt:
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die Warze w der Sperrfeder gelangt in den tieferen Theil der Rinne l
and die Warze v kommt an den Nusszapfen anzustehen.

Das Hammerspannen durch den Druck auf den Ziingelarru
(Selbstspannung) erfolgt dadureh, dass bei der Drehung desZiingels
nach aufwarts der in den Einschnitt e des Hammers greifende Hammer-
hebel den Hammer zur Drehung nach riickwarts veranlasst, Ijis infolge
des Anstossens des Schweifes n des Hammerhebels an die Charnier-
wand die weitere Drehung desselben nach riickwarts verhindert, dalier
das Austreten aus dem Hammereinschnitte c bewirkt wird, worauf so-
fort der freigewordene Hammer ausschlagt. Bei diesem Hammer¬
spannen geht. das Drehen und F'eststellen des Cylinders sowie das
Spiel der Sperrfeder genau in derselben Weise vor sich, wie beim
Spannen des Hammers durch den Druck auf den Hammerschweif.
Nach jedem Schusse muss der Druck aid' den Ziingelarm nachgelassen
werden, dainit das Ziingel fur den nachsten Abzug in seine urspriing-
liche Ifage zuriickgefuhrt werde.

Der Schaft ist aus Eisen, nur in den Kolben sind zwei holzerne
Backen eingelegt, um demselben die Rundung zum bequemeren
Halten in der Hand zu geben. Ein Theil der zum Mittelschaft gehorigen
Stossplatle ist als Ladeklappe t. Fig. 20, charnierartig nach aufwarts
drehbar und wird, wenn geschlossen, durch eine Feder versichert. In
die Axe des Cylinders ist eine Druckfeder eingesetzf, um den fur
die Drehung des Cylinders erforderlichen Spielraum auszugleichen:
der obere Theil Her Axe, auf welchen der Laid'mit seiner Verstarkung
aufgeschoben wird. ist fur den Laufbefestigungskeil u, Fig. 21, durch-
brochen. In einen Schlitz am unteren Theile des Kolbens ist die
Schlagfeder mit ihrem Fuss eingeschoben.

Die Garnitur des Revolvers bilden folgende Gegenstftnde:
Der Laufbefestigungskeil, der von links durch die Laut-
verstarkung und die Cvlinderaxe eingeschoben wird und mit einer
Druckfeder versehen ist; eine linksseitig in die Laufverstarkung
eingeschraubte Grenzschraube verhindert das giinzliche Heraus-
fallen des nach links aus der Axe herausgeschobenen Keiles. Die
Laufbefestigungsschraube. in die Laufverstarkung eingeschraubt,
und als Stilt in den Vorderschaft. greifend. Der Entladestock E,
Fig. 20, in einer Durchbohrung der Laufverstarkung nach auf- und
abwarts verschiebbar und durch einen an den Lauf greifenden Kopf-
ansatz gefuhrt; der Entladestock hat am unteren Theile einen Ein¬
schnitt, in welchen die Warze der an der Laufverstarkung befestigten
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Entladestocksperrfeder einspringt und den Entladestock in seiner
Lage erhalt. Der Griffbiigel zum Schutze des Ziingelarmes und als
Gegenlager der Zungelfeder. Die Schrauben zur Befestigung des
Hammers und Ziingels, zugleich die Drehaxen derselben; die Schraube
■/Air Befestigung der Sperrfeder und die Schraube x- zur Regulirung
der Spannung der Schlagfeder. Der Tragring am Ende des Kolbens
zum Einziehen einer Tragleine.

Die Requisiten des Revolvers sind: Der holzerne Putzstock
(Wischer) mil Einkerbungen am unteren Ende. urn ihn mil Werg
oder Putzlappen umwiekeln zu kdnnen. zur Reinigung der Laufboh-
rung und der Ladungsrilume. Der Schraubenzieher, wie beini
Karabiner. Das Schul zleder, auf den Hammerschnabel aufgesteckt,.
Die Revolvertasche zum Versorgen des Revolvers, mit Deckel und
Lederschleife zum Einziehen des Leibriemens versehen.

Die 25 n%i Mitrailleuse.

Die Mitrailleuse, Fig. 1 bis 9, isl vierlaufig. Die Laufe und die
Mechanismen der Mitrailleusen sind auf einem Rahmen, Fig. 1 bis 4.
montirt. welcher aus einem, zwei Langballcen und einen Quer-
st.eg bildenden Flacheisen a, a . . . und aus drei daran befestigten
Querstucken b, e. d zusammengesetzt ist; das vordere Querstuck b
ist mit dem Stege des Flacheisens zusammengeschraubt, das riick-
warl.ige auf die verschwachten Enden der Langbalken aufgesteckt
und durch zwei vorgesteckte Keile versichert.

Die Langbalken des Rahmens sind mit. Schildzapfen a', a'
versehen.

Die Laufe e.e... Fig. 1 bis 5, haben einen Kaliber von 25 ■ 4 w}m und
sind der grosseren Liinge nach conisch, vorne sechskantig. Der Plug der
Bohrung ist mil, eilf concentrischen Parallelziigen versehen und durch
den Debergangsconus mit dem schwach conischen Ladungsraum ver-
bunden; unmittelbar vor dem Uebergangsconus (im Fall) ist der Kaliber
desFluges etwas erweitert, am riickwartigen Ende des Ladungsraumes
das Wulstlager und an «ier rechten Seite ein Einschnitt fur den Patronen-
zieherkopf ausgenommen. 1 lie Laufe sind nebeneinander in das vordere
Querstuck b des Rahmens eingeschoben und in das mittlere Querstuck c
eingeschraubl; die in die Laufe eingreifenden Fixirungsschrauben
verhindern die Drehung der Laufe und erhalten die Ausnehmungen
fur die Patronenzieherkopfe in der richtigen Position.



Der Lade- und Abfenerungsmechanismus , Fig. 1 bis 7, hat
folgende Einrichtung: Unmittelbar hinter dem mittleren Rahmen-
querstiick befindet sich die seitlich verschiebbare Zubringerplatte /,
Fig. 1 bis 5 , welche mit vier halbcylindrischen Ausnehmungen
(Patronenlagern) 1 , 1 . . versehen ist, die sich im ruckwartigen
Plattentheile nach der ganzen Plattendicke als Hlilsendur chl&sse
2, 2 . . (zum Durchfalien der extrahirten Patronenhiilsen) fortsetzen.
Hinter der Zubringerplatte ist die vor- und zuriickgehende Kolben-
platte g , Fig. 1 bis 6, angebracht.; in dieselbe sind vorne vier Ver-
schlusskolben 3, 3 . . eingeschraubt und durch Schraubenstifte
fixirt, in Kanalen hinter denselben die mit nach unten aus der Platte
vortretenden Warzen versehenen Schlager 4,4.., Fig. 5, und die
spiralformigen Schlagfedern 5, 5 . . . eingesetzt. In jeden Kolben
ist. in seiner axialen Durchbohrung ein Zundstift b, rechts seitlich
ein Patronenzieher 7, 7 . dessen hakenformiger Kopf vorne
liber den Kolben vortritt, und dariiber die Patronenzieherfeder 8
eingesetzt. Ein nasenformiger Ansatz des Patronenziehers, welcher in
eine Ausnehmung des Ztindstiftes greift, begrenzt, die Bewegung des
letzteren. Nahe dem ruckwartigen Rahmenquerstiick unter derKolben-
platte befindet sich die seitlich verschiebbare Spamplatte h , Fig. 7:
diese hat an der oberen Seite eine Nuth, von welcher nach vorne zu
vier rechtsseitig abgeschragte Ausschnitte 9, 9 . . von verschiedener,
von rechts gegen links abnehmender Weite ausgehen, so dass vier
zum Zuriickhalten der in die Nuth eingetretenen Schlagerwarzen
dienende, verschieden breite Zahne entstehen. Ueber der Zubringer¬
platte / und dem vorderen Theile der Kolbenplatte g liegt der um
Charniere an der Aussenseite der Rahmenlangbalken drehbare Deckel k,
welcher im Vordertheile mit vier Ausschnitten (Patronendurch-
liissen) versehen ist; auf diesen Theil des Deckels wird das Patronen-
magazin q, Fig. 1, derart aufgesetzt, dass die vier Saulen der in
den Patronenfachern ubereinander geschlichteten Patronen mit den
Patronendurchlassen correspondiren.

Wenn die Zubringerplatte ganz nach links verschoben ist, Fig.4,
so correspondiren die Patronenlager derselben mit den Patronen¬
durchlassen des Deckels, so dass die unterste Patrone jeder Saule
aus dem Magazin in das Patronenlager der Platte fallen kann. Wird
die Zubringerplatte nach rechts verschoben, Fig. 3, so treten die
Leisten zwischen den Patronenlagern unter die Patronendurchlasse
des Deckels, so dass die Patronen der zweiten Page nichi mehr in
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die Zubringerplatte fallen konnen, die Patronenlager mit den auf-
genommenen Patronen aber kommen in die Verlangerung der Liiufe
und der Kolben. Beim Vorgehen der Kolbenplatte werden diese
Patronen durch die Kolben in die Laufe eingeschoben, wobei die in
den Nuthen 10,10.., Fig. 5, rechts seitlich von den Patronenlagern
schleifenden Patronenzieher mil, ihren Hakenkopfen liber die Patronen-
wiilste springen und die Ziindstifte durch den Gegendruck der
Patronenboden nach riickwarts geschoben werden, so dass sie an
der riickwartigen Seite der Kolben etwas vortreten; wenn die Kolben¬
platte ganz vorgeschoben ist, bilden die Kolben den Verscbluss der
Laufe. Beim Zuruckgehen der Kolbenplatte nach dem Schusse wer¬
den die ausgeschossenen Patronenhiilsen von den Patronenziehern
mitgenommen; wenn diese alls den Nuthen 10 der Zubringerplatte
treten, so werden die Hiilsen losgelassen und fallen durch die Hiilsen-
durchlasse zu Boden. Darnach geschieht die Verschiebnng der Zu¬
bringerplatte nach links (in die Aufnahmstellung, Fig. 4) zur Auf-
nahme neuer Patronen, und wahrend des neuerlichen Vorgehens der
Kolbenplatte die abermalige Verschiebnng nach rechts (in die Lade-
s tel lung).

Die Spannplatte ist vor dem Vorgehen der Kolbenplatte ganz
nach links verschoben, Fig. 4; die Warzen der Schlager befinden
sich in der Nuth hinter den Zahnen und werden beim Vorgehen der
Kolbenplatte durch die Zahne zuruckgehalten, daher die Schlagfedern
gespannt. Wird sodann nach dem ganzlichen Vorsehieben der Kolben¬
platte (Laden und Sehliessen, Fig. 3) die Spannplatte nach rechts
verschoben, so treten successive, von rechts anfangend, die Zahne
von den Schlagerwarzen zurlick, die frei werdenden Schlager werden
von den ausschnellenden Schlagfedern nach vorwarts gestossen und
schlagen auf die Ziindstifte auf (Abfeuern). Vor dem Zuruckgehen der
Kolbenplatte (Oeffnen und Auswerfen der Hiilsen) geht, zwar die Spann¬
platte nach links, wird aber beim Eintreten der Schlagerwarzen,
welche an den abgeschragten Flachen der Zahne schleifen, wieder
nach rechts gedriickt und schnellt, nachdem die Warzen die Zahne
passirt haben, abermals nach links, wodurch dieSpannung der Federn
beim neuerlichen Vorgehen der Kolbenplatte vorbereitet ist.

Um das Zuriickweichen der vorgeschobenen Kolbenplatte wah¬
rend des Schusses zu verhindern, dienen zwei an der unteren Seite
derselben der Quere nach in Lagern verschiebbare Sperrbolzen Z, Z,
Fig'. 2 und 6. welche mil, eingeschraubten Warzen in dieSchlitze 11,11
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der langlichen, um einen Zapfen drehbaren Sperrplatte m eingreifen.
Wenn die Sperrplatte .so gedrebt wird, dass die Verbindung dei*
ausseren Enden der Schlilze senkrecht zur Langenrichtung der Waffe
steht, so werden die Sperrbolzen nach aussen gedrtickt. und treten
bei vorgeschobener Kolbenplalte in Ausnehmungen der Rahmenlang-
balken ein (Verschluss gesperrt): bei der Reehtsdrehung der Sperrplatte
werden die Sperrbolzen aus den Rahraenlangbalken zurtickgezogen
(Versehlussperre geoffnet). Die Einksdrehung der -Sperrplatte (Hinaus-
driicken der Sperrbolzen) muss daher naeh dem Vorsehieben, die
Reehtsdrehung vor dem Zuriiekziehen der Kolbenplalte erfolgen.

In der combinirten Rewegung der Kolben-, Zubringer-, Spann-
und Sperrplatte lassen sich folgende Momente unterscheiden. wobei
als (trundstellung Kolbenplalte ganz zuriiekgezogen, Spannplatte und
Zubringerplatte nach links verschoben (die Patronen in die I ’atronenlager
eingefallen) angenommen wird: 1.) Rechtsverschieben der Zubringer¬
platte in die Ladestellung, gleichzeitig Vorgehen der Kolbenplalte. bis
die Kolben an die Patronen gelangen (theilweises Spannen der Schlag-
federn);-2.) ganzliehes Vorgehen der Kolbenplalte. vahrend Zubringer-
und Spannplatte in Hirer Lage verbleiben (Laden, Schliessen , giinz-
liches Spannen); 3.) Reehtsdrehung der Sperrplatte (Sperren des Ver-
sehlusses); 4.)Rechtsverschiebung der Spannplatte (Abfeuern): — 5.)Ver-
schiebung der Spannplatte nach links; 6.) Einksdrehung der Sperr¬
platte (Oeffnen der Sperre); 7.) Zuriickgehen der Kolbenplalte, bis
die Kolben aus den Patronenlagern austreten und die Patronenzieher
die ausgezogenen Hiilsen fallen lassen (Oeffnen des Versehlusses und
Auswerfen der Hiilsen)-. 8.) ganzliehes Zuriickgehen der Kolbenplalte,
gleichzeitig Linksverschiebung der Zubringerplatte in die Aufnahms-
stellung zum Einfassen neuer Patronen, Rechtsverschiebung der Spann¬
platte beim Eintreten der Schliigerwarzen in die Nuth und abermaliges
I ii nksschnellen derselben.

Diese Rewegungen der vier Platten werden durch nachstehendc
Mit.tel bewirkt: In dem am ruckwartigen Rahmenquerstuck befestigten
Lager n. Fig. 2 und 3, is! der zweiarmige Spannhebel p mil, seinem
cylindrischen Zapfen drehbar eingesetzl: auf dem Zapfen sitzt lose
der gabeltormige Zubringerhebel q und durch einen Vorstecker mil
dem Zapfen fesl, verbunden der Feuerhebel r, Fig. 1 bis 4 , so dass
jede Drehung des Eeuerhebels auch die Drehung des Spannhebels
zur Folge hat. Der vordere langere Arm des Spannhebels tragt die
Frictionsrolle 12. welche in der an der Kolbenplalte befestigten
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Coulisse s, Fig. 6. laufend, clas Vor- und Zuriieksehieben der Kolben-
platte besorgt, und ist ganz vorne mit einer Nase 13 versehen, die
in einen Ausschnitt 14 der Sperrplatte eingreift und diese dreht; der
riickwartige kiirzere Arm 15 des Spannhebels stosst bei der Drehung
an einen Ansatz 16, Fig, 7. der Spannplatte und bewirkt deren
Verschiebung naoh rechts. Die Verschiebung der Spannplatte nach
links erfolgt dureh den in das riickwartige Rahmenquerstiiek drehbar
eingesetzten, in einen Ausschnitt der Spannplatte eingreifenden Spann-
plattenhebel t, Fig. 4, der sich gegen die Spannplatten-
f e d e r u stiitzt.

Das vordere Ende des Zubringerhebels q ist in den Aus-
s chili I t 17, Fig. 2, 3 und 4, der Zubringerplatte eingesetzt, bewirkt
sonach dureh seine Drehung die Verschiebung dieser Platte; die
Drehung des Zubringerhebels wird dureh die an der Kolbenplatte
angebraehte Frictionsrolle 18, Fig. 6, bewerkstelligt, welche beim
Vorgehen der Kolbenplatte an den rechten, kiirzeren Gabelarm des
Hebels stosst und diesen nach rechts drtickt, beim Zuriickgehen der
Kolbenplatte aber, wieder in die Gabel gelangend, an den linken
Gabelarm stosst und den Hebei nach links dreht.

Bei der oben angenommenen Grundstellung der Flatten, Fig. 4,
befindet sich der Feuerhebel ganz ruckwarts, die Frictionsrolle 12
am rechtsseitigen Ende der Coulisse, die Frictionsrolle 18 in der
Gabel des Zubringerhebels. Beim Vorschieben des Feuerhebels erfolgen
die vier ersten der oben angefuhrten Bewegungsmomente, beim
Zuriieksehieben aber die vier letzten, und zwar auf folgende Weise:
Das Vorschieben des Feuerhebels bewirkt. die Linksdrehung desSpann-
hebels, dessen Frictionsrolle, in dem rechtsseitigen Theile der Coulisse
laufend, die Kolbenplatte nach vorwarts sehiebt; beim Vorgehen der
Kolbenplatte verursacht. die Frictionsrolle 18 die Rechtsverschiebung der
Zubringerplatte, indem sie den Zubringerhebel nach rechts driickt (erster
Moment). Sobald die Frictionsrolle 18 aus der Gabel des Zubringer¬
hebels austritt, hurt die Rechtsverschiebung der Zubringerplatte auf
und es geht nur die Kolbenplatte nach vorwarts, bis die Frictions¬
rolle des Spannhebels an den linksseitigen Theil (todten Gang) der
Coulisse gelangt ist, welcher concentrisch zurn Zapfen des Spann¬
hebels geschnitten ist, daher ein weiteres Vorschieben der Coulisse
nicht bedingt (zweiter Moment). Beim Einlreten der Frictionsrolle in
den todlen Gang der Coulisse greift die Nase 13 des Spannhebels in
den Ausschnitt 14 der Sperrplatte ein und bewirkt die Rechtsdrehung

15
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derselben (drifter Moment). Nachdern die Nase die Sperrplatte passirl
hat, stosst tier riickwartige Arm 15 des Spannhebels an den Ansatz 16
der Spannplatte und sehiebt diese nach rechts (vierfer Moment). Der
Feuerhebel isl ganz nach vorne, die Frictionsrolle 12 des Spannhebels
an das linksseitige Ende der Coulisse gelangt, die Spannplatienfeder
ist. dureh den Spannplattenhebel gespannt.. Fig. 3. — Beim Zuriick-
ziehen des Feuerhebels entfernt sich zunachst. wahrend die Frictions¬
rolle des nach rechts gehenden Spannhebels den ersten Theil des
todten Ganges der Coulisse durchlauft, der riickwartige Arm des
Spannhebels vom Spannplattenansatze und es driickt der Spann¬
plattenhebel infolge des Ausschnellens seiner Feder die Spannplatte
nach links (funfler Moment). Bei der weiteren Bewegung der Frictions¬
rolle im todten Gang lrill die Nase des Spannhebels in den Aus-
schnitt der Sperrplatte und dreht diese nach links (sechster Moment).
Sodann trill die Frictionsrolle in den rechten Theil der Coulisse und
zieht die Kolbenplatte zuriick. bis die Frictionsrolle der letzteren an
die Gabel des Zubringerhebels gelangt (siebenter Moment). Sobald die
Frictionsrolle 18 in die Gabel eingetreten, driickt sie beim weiteren
Zurlickgehen der Kolbenplatte auf den linken Gabelarm, dreht den
Zubringerhebel nach links, welcher die Zubringerplatfe verschiebt:
die an die Zahne gelangten Schlagerwarzen verschieben die Spann¬
platte nach rechts, wodurch die Spannplattenfeder abermals zusam-
mengedriickt. wird, urn, nachdern die Warzen die Zahne passirt, aus-
zuschnellen und vermittelsl des Hebels die Spannplatte nach links
zu werfen (achter Moment).

Behul's Fiihrung bei der Bewegung ist die Zubringerplatte mil
ihren verschwitchten Enden mil' die. Rahmenbalken aufgelegt, welche
mil in Nuthen der Platte eingreifenden Querleisten versehen ist.
Ebenso liegt die Kolbenplatte mil ihrem Obertheile auf, mit. dem
starkeren MittelIheile beiderseits anschliessend zwischen den Rahmen¬
balken, durch welche sie geftihrt wird. Die Schlagfederkaniile in der
Kolbenplatte sind riickwarls durch einen aufklappbaren Biegel 19.
Fig. 5, abgeschlossen.

Die Spannplatte liegt auf zwei am riickwartigen Rahmenquev-
stiick befestigten Tragern v. v und greift mil Leisten in Nuthen
der Trager ein. Von der Spannplatte reichf ein Ansatz, die Sperr-
hebelstut.ze w, Fig. 3, nach riickwarls fiber das riickwartige
Rahmenquerstiick, an welehem der Sperr hebel x drehbar befestigl,
ist: wird dieser Hebei nach rechls gedrehl. so leg! er sich der Sl.iif.ze
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vor und verhindert die Verriickung der nach rechts .verschobenen
Spannplatte, so dass beim Vor- und Zuriickgehen der Kolbenplatte
die Schlagerwarzen (lurch die Zahnausschnitte ungehinderl in und
aus der Nulh treten, ohne dass die Schlagfedern gespannt, werden:
dies biidol demnach die Sieherheitssperre gegen unbeabsichtigtes Ab-
gehen von Schiissen.

Die Rtickwartsbewegung des Feuerhebels wird durch einen im
riickwartigen Rahmenquerstiick gebildeten Ausschnitt, begrenzt. Dev
ganzlich vorgeschobene Feuerhebel kann durch eine drehbare Sperr-
klinke (Sperre des Feuerhebels) arretirt werden, wenn diese nach ruck-
warts umgelegt wird, wohei eine Warze derselben in ein Loch des
Rebels eintritt.

Zum Schulze der Mechanisraen wird unter denselben in eine
Falze des riickwartigen Rahmenquerstiickes ein Sehutzbleeh ein-
gesehoben und vorne beiderseits an die Rahmenbalken festgeschraubt.

Zurn Festhalten des aufgesetzten Patronenmagazines ist am
mittleren Rahmenquerstiick und am Deckel je eine Falzleiste 20
sammt Schliesse (.Magazinssperre 21) und auf der linken Seite ein
Querriegel 22 angebracht.

Die Mitrailleusenlaffete, Fig. 1 und 2, besteht aus der mil;
den Schildpfannen versehenen ( label, der Richtschraube, der Backsvor-
richtung und dem Pivot sammt Postament.

Die gusseiserne Gabel A tragt an den Enden der Gabelarme die
Schildpfannen sammt den einerseits im Charnier drehharen und
andererseits mittelst Vorstecker zu schliessenden Schilddeckeln;
das Mittelstiick hildet einen Hohlcylinder mil. Scheibe. welcher auf
dem Pivotzapfen drehbar aufgesteckt und durch eine Befestigungs-
schraube gehalten wird. Auf der linken Seite der Gabel springt ein
Arm B vor, welcher die Richtschraubenmutter tragt; an der rechten
Seite sind zwei Lager barken und ein Lager arm fur die
Schneckenwelle.

Die Richtschraube ist. wie bei der l ('jm Laffete (Fig. 58) eine
doppelte Schraube, jedoeh mil; doppeltem Gewinde (Steigung beider
Schrauben 26 ,%l ); die inn ere Schraube D ist mittelst des Char-
nierbolzens E mit dem linken Rahmenbalken verbunden; die
Mutter F der ausseren Schraube ist mittelst. zweier Schraubenzapfen
in ihrem Lager festgehalten. Die aussere Schraube hat. ein Rechts-,
(tie innere ein Linksgewinde. Zur Drehung der Richtschraube dient
das am oberen Ende der ausseren Schraube angebrachte Handrad G.



Die Backsvorrichtung besteht aus der S c h n e c k e H. welche
zwischen den beiden Lagerbacken auf die Schneckenwelle J auf-
gekeilt ist und in das auf deni Pivotstiick aufgesetzte Schnecken-
ra d K eingreift. Zur Drehung der Schnecke dient das am Ende der
Welle befestigte Handrad L mit Handhabe.

Das PivotstiieJt aus Gusseisen besteht aus einem Pivot zap fen
mit einer Scheibe, welch’ letztere das Schneckenrad tragt und mit
dem Postament verbunden ist.

Das Postament M ist je nach der Installirungsart der Mitrail¬
leuse verschieden construirt: meistens ist dasselbe aus Eisenbleeh in
der Form eines hohlen abgestutzten Kegels Oder aus Guss in der
Form einer Saule erzeugt.

Zubehor der Mitrailleuse.

Aufsatze. Die Mitrailleuse hat auf der linken Seite zwei Auf¬
satze, von welchen der eine in der Aufsatzbacke des Deckels
verschiebbar und mittelst einer Druckschraube festzustellen ist,
wahrend der zweite auf der Aufsatzplatte des Deckels fix an-
gebracht. jedoch zum Umklappen nach vorne eingerichtet ist.

Der verschiebbare Aufsatz , Fig. I-— N. besteht aus einem Stab
von kreissegmentfbrmigem Querschnitt mit einem cvlindrischen Auf-
satzkopf, welcher den prismalisdien Querarm triigt. In den Quer-
arin ist der Visirschieber falzartig eingeschoben und wir'd durch
eine Druckfeder in der ihm ertheilten Einstellung feslgehalten.

Auf der rtickwartigen (dem Vormeister zugekehrten) Seite ist
der Aufsatzstab von 1 bis 20 Hundertmeter eingetheilt.; der Querarm
hat eine Eintheilung fur die Seitenverschiebung, der Weiserstrich
befindet sich am Visirschieber.

Her fixe Aufsatz. Fig.l— 0. besteht aus dem Aufsatzstab, der
Aufsatzfeder und dem Charnierbolzen. Der Aufsatzstab hat unten ein
Charnierohr und an der linken Seite zahnformige Ansatze, von welchen
jeder mit einem Visireinschnitte versehen ist. Der unterste Visirein-
schnitt dient fur die zu den Laufaxen parallele Nullvisirlinie, die
ubrigen vier Visireinschnitte entsprechen Distanzen von drei zu drei
Hundertmeter, und es sind die Einschnitt.e derart angebracht, dass der
Seitenabweichung der Geschosse Rechnung getragen ist.

Das Chamierohr lies Aufsatzes ist gleichfalls mit einem Ansatz
mit Visireinsehnitl versehen. welcher beim umgeklappten Aufsatze ols



22d

Visirpunkt fur die Nullvisirlinie dient und im Nothfalle fur Distanzen
bis drei Hundertmeter beniitzt werden kann. Die Aufsatzfeder ist. in
eine Ausnehmung der Aufsatzplatte eingelegf und am vorderen Ende
festgesehraubt;. Die Feder wirkt. auf die jeweilig unten befindliche
Flache des Aufsatzcharniers in der Weise, dass sie den umgelegten
Oder aufgestellten Aufsatzstab festhalt und ihm beim Aufstellen Oder
Umlegen eine schnellende Bewegung ertheilt.

Die Verbindung des Aufsatzstabes mil. den Charnierbacken der
Aufsatzplatte wird durch den Gharnierbolzen bewirkt.

Visirkom. Fig. I P. auf der linken Seite im vorderen Rah-
meuquerstuck eingeschraubt, hat dieselbe Einrichtung wie die Visir-
korne der Geschiitze,

Patronenmagazin. Das Patronenmagazin, Fig. I— Q, fasst
32 1’atronen: es hat vier Patronenfacher aus Messingblech, in welchen
je acht Patfonen lagern und mil ihren Wiilsten in den fur selbe be-
stimmten Erweiterungen gefuhrl werden. Die ausseren Facher sind
mit Langsehlitzen in der Seitenwand versehen, urn durch selbe die
im Magazin vorhandene Anzahl Patronen beobacbten zu konnen.
Oben ist das Magazin off'en und mit einer Krampe versehen, inner-
hall) welcher der Patronenfiilltrichter eingesetzt wird; die beiden
Ausschnitte in der Krampe sind fur den Schuber des Fulltrichters
bestimmt.

Unten wird das Patronenmagazin durch einen verschiebbaren
Roden mil drei Patronendurchlassen geschlossen; ist der Boden voll-
kommen eingeschoben, so schliesst er die vier Facheroffnungen, wird
derselbe jedoch um die Weile eine's Faches seitwarts verschoben, so
sind die Facheroffnungen frei und die Patronen konnen in diePatronen-
durchiasse des Deckels einfallen. Um beim Einschieben des Magazins
in die Falzleisten 20 des Deckels das Verschieben des Magazinsbodens,
resp. das Oefi'nen der Facher zu erzieleu, ist de)- Boden mit einer
Leiste versehen, welche beim Einschieben an den am Deckel an-
gebrachten Querriegel 22 anstosst und so den Boden zuriickhalt. Die
riickwartige Bodenleiste des Patronenmagazins hat eine Ausneh¬
mung, in welche die Magazinssperre eingreift; an den Langs-
seiten sind zwei Handhaben angebracht.

Patronenfiilltrichter, Fig. 8 , 1 unci II. Derselbe ist von
iihnlicher Einrichtung wie das Patronenmagazin, fasst jedoch nur
24 Patronen (je ti Stuck in. jedern Fache). Oben ist der Fulltrichter
geschlossen und mit einer Handhabe a versehen. unten geht durch



entsprechen.de Schlitzen in den Wandblechen ein Selluher b. auf
welchem die Patronen aufruhen. Der Schuber hat an beiden Enden
aufklappbare Handgriffe e.

Der Fiilltriehter wird aufdenOberlheildes Patronenmagazins auf-
gesetzl. und der Schuber nach der freien Seite herausgezogen, worauf
die Patronen in die Facher des Magazins ein fallen. Der Trichter muss
derart eingesetzt sein. duss die durch eine weisse Scheibe und zwei
ovale Ausschnitte charaklerisirte Wond dem Vormeister zugekehrt ist.

Munitionskiste aus Eisenblech mit wasserdieht schliessendem
Deckel; sie hat einen Fassungsraum fur 88 Stuck Fulltriehter. Diese
Kisle wird in der Nahe der Mitrailleuse an einem passenden Orte
aufgestellt.

Exercierpatronen, gewohnliche Palronenhulsen mil, einem
Holzpfropf statt der Pulverladung und mil. metallenen (ieschossen.

Miindungskappe aus Leder mit vier Fingerlingen. welche auf
die Laufenden aufgezogen werden.

Persenning aus wasserdichter Segelleinwand zum Ueber-
decken des ganzen Geschiitzes.

Wischer aus Holz zum Reinigen der Bohrungen der Laufe.
Schltissel, eine Garnitur.
Putzkastchen, Putzsack und Reinigungspersenning.
Oelkanne, kleine.
Kistchen mit den Reservebestandtheilen, besfehend aus:

1 Aufsatzfeder, 1 Aufsatzfederschraube, 1 Aufsatzrahmen. 4 Patronen-
ziehern. 4 Patronenzieherfedern, 8 Spiralfedern, 4Schlagern, 1 Sperr-
hebel, 4 Sperrhebelschrauben, 2 Spannplattenfedern, 1 Spann platten-
hebel, 1 Verschlusskolben, 4 Verschlusskolbenschrauben und 4 Ztind-
stiften.

Requisitenkiste fur je zwei Mitrailleusen; diesel be enthaJ l: die
verschiebbaren Aufsiitze. die Mtindungskappen, eventuell die Persen-
ninge, die Putzrequisiten, die Schltissel. die Wischer, die Oelkannen
und die Exercierpatronen.

Munition der kleinen Feuerwaffen.

Fur Karabiner besteben scharfe und blinde. fur Revolver
und Mitrailleusen aber nur scharfe Patronen.

Die Htilsen der Karabinerpatronen sind aus Tombak, jene der
Revolver- und Mitrailleusenpatronen aus Messing erzeugt. Die Htilsen.



Taf. XXXIII und XXXIV., Fig. 28 und 29, haben einen verstarkten
Bo den, welcher zur Dichtung des Verschlusses dient, and mil, einem
Wulste a als Angriff ties Patronenziehers versehen ist; die Hulsen der
Mitrailleusenpatronen, Taf. XXXIV. Fig. 9. sind iiberdies am Boden
(lurch einen Bleieinguss verstarkt. Ini Boden der Hiilse ist die Ziind-
kapsel b eingelagerl. Hiezu ist der Boden in der Mitte eingebogen
und dient als Piston fur die Zundkapsel. Bei den Karabiner- und
Revolverhiilsen isl. der Pislon central durchbroelien: die Zundkapsel,
Taf. XXXIII , Fig. 29. besteht avis der Kapselhulse a mil: geripptem
Boden und der central durchbohrten, mil, deni Zundsatze versehenen
Ziindpille b. welche in die Kapselhulse eingesetzt und durch Ein-
biegen des Randes c der letzteren festgehalten wird. Bei den Hulsen
der Mitrailleusenpatronen, Taf. XXXIV, Fig. 9. ist der Piston voll
und nur zum Burehschlagen des Zundstrahles der Zundkapsel mil
drei kleinen Durchlochungen versehen; die Zundkapsel hat keine
eigene Ziindpille. sondern es isl der Boden derselben mil dem Zund¬
satze belegt.

Bei den Karabiner- und Revolverpatronen wird die Pulver-
ladung (Gewehrpulver) lose in die lliilse eingebracht, bei den
Mitrailleusenpatronen aber eiu Gemenge von Korn- und Mehlpulver
in die Hiilse eingepresst.

Das Gesehoss e des Karabiners und Revolvers ist aus Blei,
am Kopfe el,was abgepiattet, am cylindrischen Theile mil: zwei Nuthen
und ini Boden mil einer conischen Ausnehmung versehen. Beirn
Bchusse soli das Gesehoss infolge der Nuthen nach der Lange etwas
zusammengedruckl (comprimirt) werden: die Compression bewirkl
eine Vergrosserung des Durchmessers, wodurch das Einsehneiden der
Ziige der Bohrung und die vollst&ndige Aufhebung des Spielraumes
erziell, wird.

Die verstarkte Karabinerpatrone, Taf. XXXIII. Fig. 30.
unterscheidet sich von der bier beschriebenen durch Nachstehendes:
Die Hiilse ist Linger, das Gesehoss e am Fuhrungstheile vollkommen
glati und zur Vermeidung der Verbleiung mil einem Papiermantel d
umwickelt. Als Lubrication dienl ein Wachsspiegel e. welcher oben
und uiiten mil je einer Presspannscheibe belegt ist.

Die Aenderungen, welche die verstarkte Patrone an den
bereits eingelieferten Karabinern bedingt, sind i'olgende: Neu-
eintheilung lies Aufsatzes, .Nachprtifung des Laderaunffig, Erweiterung
der Lademulde beim Karabiner M. .1867.
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Die Mitrailleuse hat ein Stahlgeschoss e, Taf. XXXIV.
Fig. 9, welches am unteren Theile mit einer Hohlkehle und auf seiner
Bodenllache mit mehreren Kerben mit vorstehendem Grat versehen
ist; iiber den cylindrischen Theil ist. als Fiihrunsgmittel eine messin-
gene Fuhrungshiilse d mit Pressung aufgezogen. Die Fiihrungs-
htilse wird von vorne gegen riickwarts zu continuirlich starker, ist
in der Hohlkehle des Geschosses eingepresst und hat einen gewolbten
Boden, welcher beim Schusse durch die Pulvergase platt gedriiekt
wird, wodurch die Vergrosserung des Hiilsendurchmessers, daher die
vollstandige Aufhebung des Spielraumes erzieit wird. Fur Schiess-
iibungen dienen Schmiedeeisengeschosse von derselben Einrich-
tung wie die Stahlgeschosse.

Die Geschosse der Karabiner und Revolver werden vor ihrem
Einsetzen in die Patronenhiilse mit einem Ueberzug aus Unschliti
und Wachs versehen. Bei den Revolverpatronen. Fig. 28 III. wird
zwischen Ladung und Geschoss ein Pfropf aus Flussdeckel eingebracht.
Die Mitrailleusenpatronen haben eine Zwisehenlage aus Wachs. Die
blinden Karabinerpatronen, Fig. 28 II. haben anstall des Geschosses
einen Pfropf aus Pappendeckel.

Die scharfen Karabiner- und Revolverpatronen werden
zu 12,, die blinden Karabinerpatronen zu 24 Stuck in Kartons ver-
wahrt. Die Kartons mit Revolverpatronen werden zum Unterschiede
von jenen mit Karabinerpatronen mit einem Streifen gelben Papieres
uberzogen. Die Kartons sind wie folgt beschrieben:

12 Stuck scharfe Karabinerpatronen,
12 » » Revolverpatronen,
24 » blinde Karabinerpatronen:

uberdies ist das Datum der letzten Untersuchung beigesetzt.
Die scharfen Palronen werden in Viertel-, die blinden Karabiner¬

patronen in halben oder Viertel-Munitionskisten verpackt.
Von den Mitrailleusenpatronen wird ein Theil in Pulltrich-

tern (zu 24 Stuck), der Rest in Viertel-Munitionskisten (zu 180 Stuck)
verpackt. Die in den Munitionskisten verpackten Palronen erhalten
leicht abnehmbare Schutzkappen auf den Geschosskopf, damit die
Geschossspitzen mit den Zundpillen nicht in Beruhrung kommen
konnen.

Diese Munitionskisten erhalten auf dem Deckel die Beschreibung:
Scharfe Karabinerpatronen,
blinde Karabinerpatronen,
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Revolverpa tronen,
Mitrailleusenpatronen;

neben dem Deckel wird die Anzahl der in der Kiste verpackten
Patronen aufgeschrieben.

Die zur Verwendung beim Schiessen gelangenden Karabiner-
und Revolverpatronen werden in der Patronentasche versorgt,
welche mil Lederschleifen zum Durchziehen des Leibriemens versehen
ist. Die in Fiilltrichtern verpackten Mitrailleusenpatronen werden in
der Nahe der Geschiilze in den eisernen Mitrailleusenmunitions-
kisten untergebracht.

Behandlung der Waffen beim Gebrauche.

a) Karabiner. Vor .jedem Schiessen muss man sich von der
richtigen Functionirung des Verschlusses und desSchlosses iiberzeugen,
wozu man einigemal den Hammer spannl und langsam niederlasst.
sowie den Verschluss offnet und schliesst. Hiebei beobachtet man
besonders, ob keine storenden, die Bewegliclikeit der Theile beein-
trachtigenden Reibungen fiihlbar sind, ob die Verschlussfeder kraftig
genug wirkt, ob der Patronenzieherkopf aus seinem Lager heraustritt,
wenn der Verschluss so weit, als moglich nach rechts gedreht wird,
ob der Zundstift beim Zuriickdrehen des Hammers durch die Ziind-
stiftfeder zuriickgezogen wird. Sollte das letztere nichl. der Fall sein.
so lasst man den Putzstoek durch die Bohrung auf das Verschluss-
stiick fallen, damit der Zundstift zuriicktritt; sodann wird der Ver¬
schluss zerlegt und die Ursache des Anstandes ermittelt und behoben:
diese Ursache kann in einer Verschleimung des Ziindstiftes, eventuell
in einem Bruche des Ziindstiftes oder der Feder liegen.

Beim Laden wird die Patrone nach dem Einfiihren in den
Ladungsraum mil, dem Daumen vollstandig eingedriickt und gleich-
zeitig das Verschlusstiick mit den iibrigen Fingern ges(;hlossen, wobei
zu beachten ist. ob der Griff ganz an der linken (tehilusewand anliegf;
eine (durch zu seichtes Wulstlager oder zu dickeii Wulst. der Patrone
hervorgerufene) ungeniigende Linksdrehung oder Repulsion des Ver-
schlusstiickes ware nachtheilig, weil der Hammerschnabel nicht auf
den Zundstift, sondern auf das Verschlusstiick schlagen wtirde.

Ferner konnen sich Ladeanstande ergeben durch verunrei-
thgte, ausgebauchte oder am oberen Rande zusanmiengedriickte und
gefaltete Patronenhiilsen, durch Geschosse, welche schief in den



Hiilsen stecken, (lurch eine Verletzung des Patronenzieherkopfes,
eventuell dadurch. dass die Patrone am Patronenzieherkopf vorbei
in den Ladungsraum geschoben wird; im letzteren Falle wil'd die
Patrone, wenn moglich. mit dem Schraubenzieher nacb rechts
gedriickt and ausgezogen oder nach dem Zerlegen des Verschlusses
ausgeladen.

Wenn beim Abfeuern eine Pali-one versagt, so wartet man
einige Secunden ab and wiederholt das Abfeuern; beim neuerlichen
Versagen wird nacb einigem Zuwarten der Verschluss geoffnet und
die Patrone devart gedreht, dass ein imvei-sehrler Theil des Patro-
nenbodens vor den Ztindstift zu liegen kommt, was in den meisten
Fallen das Abgehen des Schusses beim nachsteu Abfeuern zur Folge
hat. Sollte bei einein Schusse ein schwacher Knall geliort und fast
gar kein Biicksloss gefuhlt vverden. so isl in der Patrone kein Pulver
gewesen: in diesem Falle muss vor dem Einftihren einer neuen Patrone
das etvva in die Zlige vorgetriebene Geschoss ausgestossen werden,
da sonst beim niichsten Schusse der Lauf zerspringen konnte.

Damit beim Oeffnen* des Verschlusses die Patronenhiilse siclier
ausgeworfen werde. soil nach der Drehung des Verschlusstiickes in
die Mittellage (lurch Ausschnellen der Hand die Wirkung der Ver-
schlussfeder belordert werden. Sollte dessen ungeachtet und auch nach.
wiederholtem Sclilage mit dem Handballen auf den Griff des Ver¬
schlusstiickes die Patrone nicht ausgeworfen werden. so muss sie mit
den Fingern herausgezogen oder. wenn nbthig. mil dem Putzstock
ausgestossen werden: diese Patrone isl genua zu untersuchen und
falls sie sich zerkratzt. gekropft oder ausgebauchl zeigl, auch eine
Revision des Ladungsraumes und des Patronenziehers vorzunehmen.
Wenn infolge eines Bodenrisses dev Patrone beim Verschlusse Gas
ausstromt, so hat dies ausser einem uiiangenehmen Kindle keine
weiteren nachtheiligen Folgen fur den Schlitzen; sollle jedoch der
Boden ganz abgerissen sein, so kanri die Patronenliulse nicht dureh
den Patronenzieher ausgeworfen. sondern muss nach dem Zerlegen
des Verschlusses mil dem Schraubenzieher bei der Oeflhung fur den
Patronenzieher el was eingebogen und (lurch Nachhilfe mitt.elst des
PutzstoCkes ausgezogen werden.

* Beim Karabinev M. 1873 kann das Oeftnen init dem Hammerspannen
zu einem Grill' verbunden werden, wenn man vvabrend der Drehung des Ver¬
schlusstiickes mit dem Daumen den Hammerschweif mit dem Ballen der Hand
nach riickwarls driickt.
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Wenn sich beim Laden, Abfeuern und Auswerfen der Hiilsen
haufig Anstande zeigen, so sind bei vorhandener Gelegenheit (ins-
besondere beim Scheibenschiessen) die ausgeworfenen Hiilsen zn
besiehtigen, oh sie nieht Risse oder unregelmassige Ausbauchungen
zeigen, ob der Ziindstift gehorig schliigt und nichl etwa den Kapsel-
boden durchbrieht: Karabiner, bei welchen Anstande dieser Art oder
wiederholte Bodenrisse der Patronenhiilsen vorkommen, sind durcli
den Biichsenmacher untersuchen zu lassen.

Wenn eine Patrone beim Herausnehmen aus der Patrontasche
zu Boden fallt, so muss sie vor dem Laden von dem. etwa anhaf-
tenden Slaube oder Sande gereinigt werden, da sons! die Bohrung
zerkratzl werden ki'mnle. Zu wenig gefettete Geschosse erhitzen in-
Colge vermehrter Reibung den Lauf sehr bald, machen den Riick-
stand trocken und die Geschossfiihrung unsicher; beim Scheiben¬
schiessen sollen demnach solche Geschosse an ihrer Spitze (bis zur
Patronenhiilse) mil reinem Hammeifett iiberzogen und die Laufe der
Karabiner, aus welchen mehrere ungenilgend gefettete Geschosse
verfeuert wurden, vor dem weiteren Schiessen mit geoltem oder
feuchtem Werg durchgewischt werden. Diejenigen Patronen, welche
aus was immer fur einer Ursache nichl; geladen werden konnten,
miissen separat verpackt und mil den ausgeschossenen Paironen-
hiilsen abgefiihrt werden; die letzteren sind, damit sie niclit vom
Griinspan zerfressen und daher unbrauchbar werden. sofort nach
dem Schiessen zu reinigen oder mindestens in ein Gefass mit Siiss-
wasser zu legen.

Zur Schonung der Wallen ist beim Exercieren. besonders
nachdem der Mann die iibrigens einfachen Handgriffe erlernf hat,
das andauernde tempoweise Auf- und Zuklappen des Verschlusses,
sowie das Spannen und Abziehen des Schlosses, selbsl wenn das
Zundstiftschutzleder aufgesteckl. ist, zu vermeiden; die Uebung ini
raschen Laden und Feuern kann der Mann nur beim Scheibenschiessen
erlangen, da das Ergreifen und Einfuhren der Patrone mehr Schwierig-
keiten bietel als die Handgriffe beim Verschluss und Schloss. Das
ruhige Abziehen ist. eine wesentliche Bedingung des Treffens und soil
daher in Verbindung mit dem Zielen geiibt werden, wobei jedoch,
insoferne nichl, geschossen wil’d, slots das Zundstiftschutzleder auf-
gesteckt sein muss.

Zur Ausbildung des Mamies ini Zielen und Abfeuern dient der
Zimmerkarabiner.
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Derselbe ist ein gewohnlicher Karabiner mit einem starkeren,
vorne abgeflachten Ziindstift, in dessen Bohmng riickwarts ein aus
geharteter Bronze erzeugter Einsatzlauf, Taf. XXXIII, Fig. 31, ein-
gesetzt wird. Dieser Lauf hat eine Lange von 190 m/m und besteht
aus einem langeren, mit zwei ringformigen Ansatzen versehenen
und aus einem kiirzeren Theil, weleher dem Ladungsraurn des Kara-
binerlaufes entsprechend geformt ist. Die Bohmng a des Einsalz-
laufes hat einen Kaliber von 4’9 m(m und G Ziige von 04 mjm Tiefe
und 151 mjm Drallange.

Die Patrone vertritt der stahlerne Ladeconus b mil dem Lager
fur das aus Weichblei erzeugte Rundgeschoss c, dem Piston d zurii
Aufsetzen eines gewohnlichen .lagdkapsels und der stahlerneu
Verschlusskappe e.

An Requisiten sind vorhanden: eine stahlerne Raumnadel
zum Ausstossen der Kapseliiberreste, ein messingener Putzstock
zum Reinigen der Bohmng des Einsatzlaufes und zum Ausstossen
stecken bleibender Geschosse, ein Pistonschraubenzieher und
ein Geschossgussmodel.

b) Revolver. Vor jedem Gebrauche uberzeugt man sich durch
mehrmaliges Spannen und langsames Niederlassen des Hammers von
dem richtigen Spiele des Schlossmeclianismus.

Zum Laden wird der Hammer in die Ruherast gespannt, der
Revolver mit der Miindung nach abwarts gewendet. die Ladeklappe
geoffnet, durch Drehung des Cylinders von links nach rechts ein
Ladungsraurn nach dem anderen vor die Ladeolfnung gebracht und
geladen. Die eingefuhrte Patrone muss gut in den Ladungsraurn ein-
gedriickt werden. damit. nicht der el was vorstehende Patronenwulst
die Drehung des Cylinders behindert. Nach dem Schliesseu der Lade¬
klappe dreht man den Cylinder nocli einigemale um seine Axe, mu
sich von der anstandslosen Bewegung desselben zu uberzeugen. Dies-
bezitgliche Anstiinde konnen verursachl werden durch ungeniigend
eingedruckte Patronen, durch ein zu seichtes Wudsllager, durch eine
zu starke Patronenwulst oder durch eine zu lange Patrone, welche
mit der Geschosspitze aus dem Cylinder hervorragt; in den beiden
letzleren Fallen wird die mangelhafte Patrone ausgeladen und durch.
eine andere ersetzt. Nach dem Laden ist der Hammer stels in der
ersten Bast gespannt zu belassen, well der Revolver in diesem Zustande
ohne Gefalir gehandhabt werden kann; bei ganz niedergelassenem
Hammer stossen die Patronenwiilste im Falle absichtlicher oder zufal-



ligev Drehung des Cylinders an den Hamrnerschnabel und konnen
hiedurch beschiidigt werden.

Wenn beim Abfeuern eine Patrone versagt, so wartet man
einige Secunden mit angeschlagenem Revolver und feuert dann welter:
wenn alle ubrigen Patronen ausgeschossen sind, so kann man das
neuerliche Abfeuern der versagten Pal rone versuchen. Hiezu bring!
man den Revolver, mil; der Mundung nacb vor- und aufwarts, in eine
solche Lage, dass man in die Ladungsraurne hineinsieht, dreht den
Cylinder, bis die auszusohiessende Patrone in die Nahe des Laufes
gelangt, bring!, den Revolver wieder in Anschlag und spannt den
Hammer in die zweite Has!, wobei die Patrone vor den Lauf komml
und abgefeuert werden kann: soilte die Patrone neuerdings versagen,
so wird sie ini Ladungsraurne um 180° gedrehf oder ausgeladen.

Zum An si a den von Patronen. oder Ausstossen der leeren
Patronenhiilsen wird der Hammer in die erste Hast gespannt, die
Ladeklappe geoffnel. die auszustossende Patrone (Hulse) unter den
Entladestock gebracht, dieser so weit nacb abwarts geschoben, dass
die Patrone mil den Fingern erfasst und versorgt werden kann oder
die Hiil.se zu Roden fall!: sodann zieht man den Entladestock zuruck,
dreht entsprechend den Cylinder, stosst, die nachste Patrone (Hulse)
aus und wiederholt das Verfahren, bis alle Patronen (Hulsen) entfernt
sind. Schliesslich wird der Entladestock ganz heraufgezogen, bis die
YVarze der Sperrfeder in die Ausnehmung desselben einfallt.

Reziiglich der Behandlung der mangelhaften Patronen und der
Patronenhiilsen gilt das beim Kai abiner Gesagte. Die Geschosse sollen
gut gefettet. sein und in der Hulse so lest sitzen, dass sie sich naeh dem
Laden selbst (lurch Erschutterungen beim evenluellen Transporte nicht
so weit mis deu Hulsen schieben, um durch Hervortreten mil denSpitzen
aus den Ladungsraumen die Drehung des Cylinders zu behindern.

c) Mitrailleuse. Auch bei der Mitrailleuse muss man sich vor
jedem Schiessen des leichten und richtigen Spieles der Mechanismen ver-
sichern, wozu man nacb dem Oeffnen der Feuerhebel- und der Sieher-
heitssperredenFeuerhebeleinigemal, anfangs langsam, dann mit dersel-
ben Gescbwindigkeit wie im Schnellfener nacb vor- und riickwarts
beweg!.

AIs Vorbereitung zum Feuern wird, nachdem der Feuerhebel
wieder ganz nacb vorwiirts geschoben wurde, ein gefulltes Patronen-
magazin von links in die Falzleisten Ibis zum Anstossen an den Quer-
riegel eingeschoben und miltelst der Schliesse versichert, Sodann wird
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ein gefullter Patronentrichter unit den Ausschnitten nach riickwarts
auf das Magazin gesetzt und der Schiiber desselben herausgezogen.

Uarnit in der Folge keineUnterbrechung imFeuer eintrete, wird der
Trichter, sobald er leer geworden, sogleich durch einen vollen ersetzt.

Zum Richten wird in der Regel der fixe Aufsatz beniitzt,.*
Hiezn wird der Aufsatz aufgeklappt und Liber den der Distanz am
besten entspreehenden Visireinschnitt gezielt, wobei nach Bedarf voc¬
oder holier gerieht.et werden muss.

Die Riehtung wird vom ersten Vormeister gegeben; hiezn
bedient er mit der linken Hand das Handrad der Richtschraube,
wahrend er mit der rechten die Handhabe des Handrades der Backs-
vorrichtung handhabt.

Das Versagen der Patronen ist ohne Einlluss auf die Fort-
setzung des Feuers, da die versagte Patrone wie eine Hiilse durch
den Patronenzieher ausgeworfen wird. Sollte sich das Versagen von
Patronen bei einem Laufe haufig wiederholen, so ist nach dem
Sehiessen der Zilndstift des hetreffenden Kolbens sowie die Schlag-
feder genau zu untersuchen.

Wenn eine leere Patronenhulse ini Laufe sleeken bleibt, so
kann aus diesern Laufe selbstverstandlich keine weitere Patrone
abgefeuert werden; dies hat jedoch nicht. sofort das Einstellen des
Feuers, sondern nur eine Verminderung der Feuerschnelligkeil zur
Folge, da bei .jeder Lage die fur den hetreffenden verschlossenen
Lauf gehorige, in das Patronenlager der Zubringerplatte einfallende
Patrone entfernt werden muss, bevor die iibrigen Patronen in ihre
Laufe eingeschoben werden konnen. Dies geschieht. dadurch, dass
man nach dem Vorschieben des Feuerhebels bis zum Anstossen der
zu entfernenden Patrone an die stecken gebliebene Hiilse, wobei. der
Patronepzieher in folge des Widerstandes der Patrone fiber den Wulst
derselben spring!, (was bei den Iibrigen leicht, nach vorwarts glei-
tenden Patronen nicht der Fall ist), den Feuerhebel bis zum Aus-
Ireten der Patronenzieher aus der Zubringerplatte zuruckzieht, so
dass die hinderliche Patrone aus der Zubringerplatte Mit; durch
neuerliches Vorschieben des Feuerhebels werden die iibrigen Patronen
eingeschoben und abgefeuert. Sobald eine Feuerpause die Gelegenbeil

* J)er verschiebbare Aufsatz wird nur auf Distanzen tiber .1200 mf an-
gewendet; Hbhen- und Seitenaufsatz wird rlann analog wie bei den Geschiitzen
eingestellt.



239

hiezu bietet. muss die stecken gebliebene Patronenhiilse von vorne
ausgestossen Oder (im Falle der .Roden der Hulse abgerissen ware)
nach dein Zuriickschlagen des Deckels auf die beim Karabiner an-
gefuhrte Weise ausgezogen werden. Nach dem Schiessen muss die
stecken gebliebene Pat.rone besichtigt und (wenn sich an der Patrone
keine solche Veranderung zeigt, welche als alleinige Ureache des
Anstandes angesehen werden kann) der betreffende Patronenzieher
einer eingehenden Untei’su'chung unterzogen werden.

Die versagten Patronen konnen abermals zur Verwendung
kommen; sollten sie jedoch ein zweitesmal versagen (was sich nach
dem vomZundsti.fi; herriihrenden Eindruck im Patronenboden erkennen
lasst), so sind sie separat zu verpacken und mit den ausgeworfenen
Hiilsen abzufiihren. Die letzteren werden, wie beim Karabiner an-
gegeben, behandelt.

Zur Schonung der Waffe ist jede uberfliissige Bewegnng der
Mechanismen beim Exereieren zu vermeiden. Soli die continuirliche
Aenderung der Richtung (Verfolgen eines sich bewegenden Ziel-
object.es) bei ununterbrochener Fortfiihrung des Feuers gelibl. werden,
so ist, falls nicht Exercierpatronen in Verwendung kommen, vorher
die Spannplatte . (lurch die Sicherh.eitssper.re festzulegen, darnit die
Schlager und die Zundstifte sicli nicht abni'itzen.

Zur Einubung des raschen Wechselns der Patronenfulltrichter
und des Tneinandergreifens der ganzen Geschiitzbedienung im Schnell-
feuer dienen fur je zwei Mitrailleuse)) 104 Exercierpatronen,
welche in einem Patronenmagazin und in drei Fulltrichtern unter-
gebracht sind. Diese Patronen eignen sich auch zur Untersuchung
der Patronenzieher sowie der ganzen Waffe.

Oonservirung.

Beim Karabiner sind der Rauf, das Verschlussgehause, das
Verschlusstlick, die Stossplatte, die aussere Flache der Schlossplatte
und der Hammer gran gebeizt, -— der Aufsatz, die Studel, die Stange
und alle Schrauben des Verschlusses, des Schlosses und der Garnitur
blau (die Nuss beim Modell 1867 strohgelb) angelassen, — der Ziind-
stift, die Verschlussaxe, die Verschhissfeder (der Verschlussfederdrucker
M. 1878), der Patronenzieher, die Schlagfeder sammt Kettenglied, die
Stangenfeder M. 1878 und dje gesammte Garnitur blank abgeschmir-
gelt, — der Sehal't mit Leinbl eingerieben.
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Beim Revolver sind der Lauf, die Mantelflache des Cylinders,
der Schaft, und der Griffbugel blau, der Aufsatz, der Hammer, das
Zungel, die Sperrfeder, der Laufbefestigungskeil, die Ladeklappen-
und Entladestoeksperrfeder sowie die Kopfe alter Schrauben stroh-
gelb angelassen, - der Entladestock aber blank abgeschmirgelt.

Bei der Mitrailleuse sind die Ziindstifte, Fatronenzieher,
Patronenzieherfedem, Hchlagfedern, Schlager, ferner die Spannplatten-
feder, der Spannplattenhebel nnd der Sperrhebel entsprechend ge-
hartet.. Die Laufe und alle keiner Reibung ausgesetzten Theile der
Mitrailleuse sind scbwarz lackirt. jene der Laffete mil Caput mortuum
angestrichen.

Die Waffen mussen sprgfaltig vor jeder Verrostung bewahrt,
daher, wenn sie uicht im Gebrauche sind, die Karabiner mil der
Schutztasche und eventuell mit der Miindungslcapsel versehen, die
Revolver in der Tasche versorgt, die Mitrailleusen mit der Mundungs-
kappe versehen, die Gewehrgestelle und die Mitrailleusen mit der
Persenning bedeckt sein; nach jedem Exercieren oder einer sonstigen
Handhabung mussen die Waffen mit einem Irockenen Happen ab-
gewischt und mit einem Oellappen Liberfahren werden. Zeigt sich bei
den off er vorzunehmenden Visitirungen eine beginnende Verrostung,
so mussen sofort die blank zu haltenden Theile mit pulverisirter
Holzkohle nnd Oel gereinigt, die gebeizten und angelassenen aber mil
Oellappen gut abgerieben werden; bei eingetretener grosserer Ver-
rostung wird die Walfe behufs grundlicher Reinigung und Instand-
setzung dem Biichsenmacher iibergeben.

- Nach jedem Schiessen mussen sogleich die Laufbohrungen und
beim Revolver auch die Ladungsraume des Cylinders gut gereinigt
werden, wozti folgende theilweise Zerlegung der Waffe nothwendig
ist: beim Karabiner wird die Stossplatte, das Verschlusstiick und der
Fatronenzieher weggenommen, nachdem vorher beim M. 1867 die
Verschlussfederschraube geluftet, beim M. 1873 die Verschlussaxe her-
ausgezogen wurde; beim Revolver wird nach dem Herausdriicken des
Laufbefestigungskeils der Lauf und sodann der Cylinder von der Axe
gezogen; bei der Mitrailleuse wird nach dem Zuruckschlagen des
Deckels und dem Ausschalten der Klappe des Zubringerhebels die
Zubringerplatte aus dem Rahmen genommen. — Das Reinigen der
Bohrungen geschieht inittelst des holzernen Putzstockes (bei der Mi¬
trailleuse miftelst des Wischers), um welchen Werg gewickelt und
mil Siisswasser benetzt wird; zeigl sich das wiederholt geweehselte
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Werg nicht mehr vom Pulverriickstand geschwiirzt, so wird die Boh-
rung mittelst eines urn den Putzstock (Wischer) gewickelten Lappens
gut. trocken gewischt und leichl eingeolt.

Vor deni Zusammensetzen der Waffen miissen noch beim Ka-
rabiner das Verschlussgehause, das Verschlusstiick, die Stossplalte
und der Patronenzieher, — beim Revolver die ilussere Flache des
Cylinders und die Stossplatte, — bei der Mitrailleuse die Zubringer-
platte, die Kolben und der Deckel vom anhaftenden Pulverrtickstande
befreit, werden.

Zur Schonung der Waffen ist. jedes nicht unbedingt nothwendige
Zerlegen zu vermeiden und den nicht artilleristisch ausgebildeten
Matrosen nur das vorbeschriebene, zur Reinigung der Bohrungen
erforderliche Zerlegen zu gestatten; sollen die Waffen behufs griind-
licher Reinigung vollst&ndig zerlegt werden, so darf dies nur unter
Aufsicht. der Instructoren durch die artilleristisch ausgebildete Mann-
schaft geschehen.

Beim Zerlegen und Zusammensetzen wird auf nach-
stehende Art vorgegangen:

a) Karabiner. Nach dem Wegnehmen des Gewehrriemens und
dem Ausschrauben des Putzstockes wird das Schloss herausgenom-
men, sodann der Verscliluss zerlegt, der Lauf, der Griffbugel und das
Zungelblatl aus dem Schafte genommen.

Zum Zerlegen des Verschlusses wird beim Model! 1867 die
Verschlussfedersehraube ausgeschraubt, die Verschlussfeder unter der
Yerschlussaxe weggenommen, das Verschlusstiick geoffnet, nach dem
Ausschrauben der Stossplattenschraube die Stossplatte mit Hilfe des
Schraubenziehers herausgehoben, das Verschlusstiick und schliesslich
der Patronenzieher herausgenommen; beim Modell 1873 wird nach
dem Oeffnen des Verschlusst.iickes und dem Ausschrauben der Stoss¬
plattenschraube die Verschlussaxe mittelst des Schraubenziehers nach
riickwarts gedriickt und herausgezogen, sodann die Stossplatte mit¬
telst des Stossplattenhebels herausgehoben, worauf sich Verschluss-
stiick und Patronenzieher herausnehmen lassen. Ziindstift, Ver¬
schlussaxe M. 1867 und Verschlussfeder M. 1873 sollen in der
Regel nicht aus dem Verschlusstiicke herausgenommen werden; soil
dies aus Ursache hochgradiger Verschleiinung oder sonstiger Ver-
unreinigung dennoch geschehen, so muss hiezu die Ziindstiftstell-
schraube und beim M. 18.73 die Verschlussfedersehraube heraus-
geschraubt werden.

ic
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Das Schloss lasst. sich nach dem Ausschrauben dei- vorderen
mid Loekern der riickwartigen Schlosschraube aus dem Schafte neh-
men. Zum Zerlegen desselben wird der Hammer in die zweite Hast
gespannt, der Federklemmer liber die Schlagfeder geschoben, der
Hammer abgelassen, die Schlagfederstiitzschraube ausgeschraubt, and
die Schlagfeder ausgehoben: sodann werden beim M. 1867 nach dem
Ausschrauben der Stangen- nnd Studelschrauben Stange and Studel
weggenommen, beim M. 1873 die Stangenfederschraube ausgeschraubL,
die Stange and die Stangenfeder weggenommen. Ein weiteres Zer¬
legen des Schlosses isl fur die Heinigung der einzelnen Theile nieht
nothwendig.

Zum Herausnehmen des Daufes aus dem Schafte wird die
obere Riemenbiigelschraube ausgezogen. ferner beim M. 1867 die Vor-
derschaftkappe nach dem Ausschrauben ihrer Befestigungsschrauben
weggenommen, die Kreuz- and die Ziingelblattschraube ausgeschraubt
- beim M. 1873 nach dem Loekern der Spannschrau.be des Gewehr-
ringes dieser vom Gewehr geschoben and die obere Griffbugelschraube
ausgeschraubt.

Griffbugel und Zungelblatt lassen sich nach dem Aus¬
schrauben der riickwartigen Griffbugelschraube aus dem Schafte
nehrnen.

Das Zusammensetzen des Karabiners geschieht in der um-
gekehrten Heihenfolge wie das Zerlegen. Es werden namlich zuerst
Zungelblatt, Griff bugel and Lauf in den Schaft, eingelegt und befestigt,
sodann wird der Verschluss zusamrnengesetzt, das trailer zusammen-
gesetzfe Schloss eingesetzl und mittelst der vorderen Schlosschraube
befestigt: schliesslieh wird der Putzstock eingeschraubl and der
Gewehrriemen eingezogen.

Zum Zusammensetzen des Vers chi asses werden zuerst der
mil. seiner Feder versehene Ziindstift, die Verschlussaxe M. 1867 and
der Verschlussfederdriicker M. 1873 samml Feder, im Falle sie aus
dem Verschlusstiiek genonunen warden, eingesetzl and durch Ein-
schrauben der Zundstiftstellschraube, sowie beim M. 1873 der Ver-
schlussfederschraube, befestigt. Sodann wird der Patronenzieher in
sein Lager and das Verschlusstiiek in halboffener Lage in das Ver-
schlussgehiiuse derail, eingelegt, dass die Warze des Patronenzieliers
in die Nuth des Verschlasstiickes eingreift und beim M. 1867 der
vordere Zapfen der Verschlussaxe in sein Lager eintritt; schliesslieh
wird das Verschlusstiiek ganz nach rechts gedrehl (geoffnet), die
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Stossplatte und beim M. 1873 die Verschlussaxe eingeschoben, die
Stossplattenschraube eingeschraubt, beim M. 1867 die Verschlussfeder
unter den Kopf der Verschlussaxe eingelegt und miHeist der Ver-
schlussfederschraube befestigt.

Zum Zusammensetzen des Schlosses wird zuerst beim M. 1867
die Stange und die Studel befestigt, - beim M. 1873 die Stangen-
feder angeschraubl und die Stange eingesetzt; sodann wird die
Scblagfeder in das Kettenglied eingehangt, der Zapfen derselben
in die Sehlossplatte gesleckt, die Stutzschraube eingeschraubt, der
Hammer in die zweile Rast, gespannt und der Federldemtner weg-
genommen.

b) Revolver. ZumZerlegen wird zuerst, der Laufbefestigungs-
keil nach links hinausgedruckl, der Laid' und der Cylinder von der
Axe gezogen. Sodann werden die (Iriffbugelschrauben ausgesehraubt,
der Griftbiigel und die Ziingelfeder weggenommen, die Zungelschraube
ausgesehraubt und das Zungel sammt dem Cylinder- und Hammer-
hebel herausgezogen.

Zum Herausnehmen des Hammers werden die Kolbenbacken-
schraube und die Hammerschraube ausgesehraubt, die Kolbenbacken
weggenommen, die Scblagfeder durch Einschieben des Sehrauben-
zieherheftes zwischen dieselbe und den oberen Theil des Schaftes
etwas gespannl,, worauf sicb das Kettenglied aus dem Horn der
Scblagfeder ziehen lasst. Schliesslicb wird die Schraube der Sperr-
feder ausgesehraubt und diese vom Schafte genommen.

Eine weitere Zerlegung ist, behufs Reinigung nicht nothwendig,
und ist hauptsachlich das Herausnehmen der Schlagfeder zu ver-
meiden: sellte dieses dennoch geschehen mussen, so wird der untere
in den Schafl eingesetzte Theil der Feder mittelst eines holzernen
Hammers von der rechten zur linken Seite herausgeschlagen.

Beim Zusammensetzen wird zuerst, die Schlagfeder, ira Falle
sie herausgenommen worden ware, mit ihrem unteren 'I'heile in den
Schafl eingeschoben; sodann wird durch Einschieben des Schrauben-
zielierhefles die Schlagfeder etwas gespannt, damit das Kettenglied
in das Horn derselben eingehangt und der Hammer in den Schaft
eingeschoben werden kann, worauf die Hammerschraube eingeschraubt,
die Kolbenbacken zugelegl und mit der Kolbenbackenschraube be¬
festigt werden. Nach dem Zulegen und Festschrauben der Sperrfeder
wird ferner der Hammer in die erste Rast gespannt, das Zungel mit
zusammengedrucktem Hammer- und Cylinderbebel am Hammer vor-

10*



bei in den Schaft eingeschoben nnd die Zungelschraube eingeschraubt.
Schliesslich wird die Ziingelfeder eingeselzl. der (triffbiigel am Schaft
befestigt,, Cylinder nnd Laid' auf die Axe aufgesteckt nnd der Lauf-
befestigungskeil von links nach rechts eingeschoben.

c) Mitrailleuse. Heim Zerlegen wird zuerst der Feuerhebel
ganz zuriickgezogen, die Klappe des Zubringerhebels geoffnet, der
Deckel aufgeschlagen und die Zubringerplatte ausgehoben. Hierauf
wird der Feuerhebel zur Halfte vorgeschoben, die Kolbenplatte sammt
der Sperrplat.te und sodann die Spannplatte abgehoben. Nunmehr
wird der Befestigungsstift des Feuerhebels ausgezogen, dieser Hebei
herabgenommen und der Spann- und Zubringerhebel ausgehoben.

Um die Verschlussperre von der Kolbenplatte zu trennen, wird
nach dern Entfernen des Vorsteckers und der Vorlegscheibe des Sperr-
plattenzapfens die Sperrplatte abgenonunen, worauf sich nach dem
Ausschrauben der Warzen auch die Sperrbolzen nach seitwarts her-
ausziehen lassen. Zum Entfernen der Spiralfeder und Schliiger wird
der die Schlagerkanale ruckwarts abschliessende Hiegel allmahlich
aufgeklappt, wobei die selbstthatig ausspringenden Schlagfedern erfasst
und entfernt und sodann die (bei den Spannwarzen zu ert'assenden)
Schlager herausgezogen werden. .Behufs griindlicher Reinigung der
Kolbentheile und der Schlagerkanale werden nach dem Ausziehen der
Fixirungsschrauben die Kolben ausgeschraubt, die Patronenzieher-
federn abgehoben, die Patronenzieher nach dem Entfernen ihrer
Befestigungsschrauben ausgehoben und die Zundstifte nach ruckwarts
herausgezogen.

Soil der Deckel entfernt werden, so sind die Charnierschrauben
desselben auszuschrauben. 1st das Schutzblech abzunehmen, so sind
dessen Befestigungsschrauben zu losen.

Beim Zusammensetzen wird vorerst die Kolbenplatte voli-
standig armirt. Hiezu werden die Zundstifte in die Kolben eingefuhrt.,
die Patronenzieher festgeschraubt , die Patronenzieherfedern in die
Kolbennuth eingelegt, die so zusammengesetzten Kolben in die Kol¬
benplatte eingeschraubt und mittelst, der Fixirungsschrauben fest-
gestellt; sodann werden die Schlager und die Schlagfedern in die
Kanale eingefuhrt, der Kanalriegel nach dem Einsetzen je einer Schlag-
feder etwas inehr zugeklappt und schliesslich der Biegel vollends
geschlossen und versichert. War die Verschlussperre abgenonunen, so
werden die Sperrbolzen in ihre Lager eingeschoben, die Warzen ein-
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geschraubt, die Sperrplatte derarl aid' den Drehzapfen aufgest.eckt,
dass die Warzen der Sperrbolzen in die Schlitze der Platte eintreten,
und die Platte durch die Vorlegscheibe und den Vorstecker festgelegt.
Nunmehr wird der mit deni Zubringerhebel .vereinigte Spannhebel
mil seinem Zapf'en in das Lager am riickwartigen Rahmenquerstiick
eingesteckt, der Feuerhebel von unten auf den Zapf'en des Spannhebels
geschoben und mittelst des Befestigungsstiftes mit. diesem verbunden.
Sodann wird der Feuerhebel bis zur Hiilfte eingedreht und die Spann-
platte in die Armlager derart eingelegt,, dass der langere Arm des
Spannhebels in die fiir ihn bestimmte Plattenausnehmung eintritt.
Hierauf wird die Kolbenplatte derart in den Rahmen eingelegt, dass
die Frictionsrolle des Spannhebels in die Coulisse eintritt. Nun wird
der Feuerhebel ganz zuruckgezogen, die Zubringerplatte eingelegt und
hiebei der Zubringerhebel so gedreht, dass sein Vorderende in den
Ausschnitt der Platte zu stehen kommt, worauf die Klappe des Zu-
bringerhebels geschlossen und versichert wird.

Zmn Schlusse wird der Deckel niedergelassen. eventuell dessen
Charnierschrauben festgeschraubt und das Schutzblech (falls es entfernt
wurde) eingeschoben und versichert.

Zum Zerlegen der Laffete wird zuerst die Mitrailleuse, nach
Entfernung des Charnierbolzens der Richtschraube und nach bewirk-
tem Oeffnen der Schilddeckel, abgehoben; die Richtschraube sammt
Mutter wird nach Lockerung der beiden Schraubenzapfen aus ihrem
Lager genommen; die Schneckenwelle wird nach Entfernung der an
ihrem vorderen Ende angebrachten Vorlegscheibe nach ruckwarts
herausgezogen, wobei darauf zu achten ist, dass der Befestigungskeil
der Schnecke die in den Lagerbacken fur denselben angebrachten
Ausschnitte passirt; die (Label kann nach Entfernung der Mutter des
Befestigungsbolzens von dem Pivotzapfen abgehoben werden.

. Nach jedem Zerlegen und Zusammensetzen muss eine Revision
der Waffen vorgenominen und hiebei untersucht werden, ob das Zu¬
sammensetzen richtig ausgefuhrt wurde, ob keine Verwechslung der
Schrauben vergekommen, ob die Schrauben gut angezogen sind, ob
die Mechanismen richtig functioniren und ob die Bewegung derselben
leicht vor sich geht.

Nach jeder Reinigung uberhaupt werden die Waffen visitirt; ob sie
in alien Theilen rein (vom Pulverschleim, Staub und versulztem Oel
befreit), vollkommen rostfrQj und leicht eingefettet. sind. Tnsbesondere



miissen die Bohrungen vollstandig rein und metallglanzend sein; matte
Streifen /eigen Verbleiungen Oder ungenugende Reinigung, graue Flecken
aber Rostfleeke oder Materialfehler an, rind es muss die Waffe in
einem solchen Falle dem Buchsenmacher zur Inslandselzung iiber-
geben werden. Hiebei ist aucli beim Karabiner und Revolver nach-
zusehen, ob sieli der Aufsatz nicht. seitlich verschoben hat; die
richtige Stellung des Aut'satzes ist durch einen eingeschnittenen
Slrich markirt, welcher mil einem Strich auf der Nuthbacke des
Laufes correspondiren muss.

Wenu die Wallen langer.e Ze.il nicht in Gebraueh genommen
werden, so muss man sich durch haufige Visitirungen von dem tadel-
losen Zustande derselben (Reinheit aller Tlieile und .leichte Gangbarkeit
der Mechanismen) iiberzeugen. Periodisch werden alle WafTen durch
den Buchsenmacher nach den hiefiir bestehenden speciellen Instruc-
tionen einer eingehenden Untersuchung unterzogen. —

Zur Conservirung der Munition gehort die grosste Achtsamkeit
in der Behandlung der Palronen; sie sullen nicht fallen gelassen und
insbesondere der Roden vor Schlagen und Stossen geschiitzt werden,
da hiedurch, abgesehen von der Moglichkeit der Entzundung, eine fur
das Einfuhren in den Ladungsraum hinderliche Deformirung des (te-
schosses oder der Hulse und eine Versager veranlassende Lockerung
des Ziindsatzes in der Kapsel entstehen konnte. Ebenso sind die
Patronen vor jeder Verunreinigung zu bewahren, da eine solcho
Ladeanstande verursacht und insbesondere anhaftender Sand Bescha-
digungen des Ladungsraumes zur Folge hat, Die Handwaffenpatronen
durfen der Mannschaft nur in geschlossenen Cartons verabfolgt werden;
das Oeffhen der Cartons soil erst unmittelbar vor dem Gebrauche der
Patronen geschehen, und es soli der geBITnete Carton so lange in der
Patronentasche belassen werden, als sich noch I ’atronen darin befinden,
damit die etwa nicht verschossenen Patronen in demselben wieder
verwahrt werden konnen. Einzelne Wachpatronen miissen stets in
Papier eingeschlagen werden; das Aufbewahren anderer Gegenstande
ip den Patronen Iaschen ist nicht zu dulden.
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Wesentlichste Daten liber die kleinen Feuerwaffen.

Anmerkung. Die ver.stfi.rkte Karabinerpatrone ist 53 tang
unci 33"9 9/ schwer. Die Lange des 24 9j schweren Geschosses betragt 2'5 Ka-
liber. das Gewicht der Pulverladung 26 9j.

Fur die Betheilung der Mannsehaft der ausgerusteten Kriegs-
schiffe mil Handwaffen gelten folgende Grundsatze:

a) Ohne Walton bleiben: die Officiersdiener, die Sanitatsmann-
schaft, die Protessionisten (mil Ausnahme des Buehsenmachers) und
das sonst.ige Personale;

b) Bordsabel erhalten: die Steuennatrosen, Hornisten, Heizer,
Bootsfuhrer und Torpedomiinner;

e) Revolver erhalten: die Bootsleute, eventuell der erste (Jnter-
officier des Deckdienst.es, die Mannsehaft des Sleuerdienst.es, der erste
Schiffsprofos, die Biichsenmacher, die Bemannungen der Landungs-
und Bool.sgeschul.ze und deren Unterofficiere, die Bootsfuhrer, Torpedo-
Instrucf.oren und Torpedo-Vormanner.

* Sammt Fuhrungshiilse.
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d) Karabiner erhalten: die Unterofficiere und die Mannsehaft des
Deck-, Arlillerie- und Waffendienst.es, der zweite Schiffsprofos und
die Torpedomanner. Ausgenommen sind die Hornisten und die mil.
Revolvern zu betheilenden Individuen.

An Mitrailleusen erhalten: KasemaltschifT »Teget.thoff« 6, alio
ubrigen Panzerschiffe 4 ytiick; ferner die Torpedoschiffe »Zara« und
»Spalato« je 2 Stuck.



Anhang.

Elektrische Geschutzabfeuerung.
Um beim Breitseitfeuer alie mittelst der aussergewohnlichen

Richtmittel in die beziigliehe Richtung eingestellten Geschutze einer
Breitseite von der Peilscheibe aus — ohne Zuthun der Vormeister —
gleichzeitig abfeuern zu konnen, ist i'olgende elektrische Vorriehtung
projectirt, welche sich gegenwartig im Stadium der praktischen
Erprobung befindet.

Im Schiffsraume ist eine galvanische Batterie nebst einem
Funkeninductor aufgestellt, welch’ letzterer aus zwei iiberein-
ander geschobenen Rollen von isolirten Drahten besteht. Die innere
(primare) Rolle des Inductors kann mil. der galvanischen Batterie
in Verbindung gebracht werden, wodurch der elektrische Strom in
dieselbe geleitet wird; an die iiussere (secundare) Rolle konnen
mittelst Leit. ungen die elektrischen Brand el (Spaltziinder) der
Geschutze angeschaltet werden. Bei jedem Auftreten des elektrischen
Stromes in der primaren Rolle des Inductors, sowie bei jeder Unter-
brechung dieses Stromes treten in der secundaren Rolle momentane
Strome ein, welche (besonders der Unterbrechungsstrom) eine grosse
Spannung haben, daher an den Spalten der Brandel iibei-springende
Funken erzeugen, die den in das Brandel eingefiillten Ziindsatz zur
Entziindung bringen. Daniil, eine, die sichere Entziindung der Brandel
bedingende grossere Folge von rasch hintereinander auftretenden
Funken entstehe, ist der Inductor mit einer selbstthatigen Unter-
brechungsvorrichtung des primaren Stromes (dem sogenannten
Neff’schen Hammer) versehen. Um den elektrischen Strom der
galvanisclien Batterie in einem beliebigen Moment in die primare
Rolle des Inductors einleiten zu konnen, ist in die Verbindung zwi-
schen der Batterie und dem Inductor mittelst eigener Leilungen ein
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Taster eingeschaltet, welcher die Verbindung unterbrochen halt; ein
[ truck auf den Taster ini gewahlten Abfeuerungsmoment, bewirkt das
Eint.rel.en des Stromes in die primare Rolle, worauf sofort das Spiel
des Neff’schen Hammers und das Ueberspringen der Funken in den
Brandeln beginnt. Die Leitung von der Batterie zum Taster und von
diesem zuriick zum Inductor wird primare Leitung genannt:
die Leitungen vom Inductor zu den Brandeln und zuriick heissen
secundare Leitungen. —-

Die galvanische Batterie, Sistem Leclanche, besteht aus
becherformigen Zink-Kohlenelementen, Fig. 1.

In die cylindrisch zusammengerollte Zinkplat.te a ist ein
Sack b aus Filztuch eingesetzt, welcher die Kohlenplatte e nebst
einem Gemisch von Braunstein und Kohlenst.iicken d enl.ha.lL:
als Anregungsfliissigkeit wird ubersattigte Salmiaklosung e in den
Becher eingefulll. Die Zinkplatten sind in der unteren Halfte an sechs
Stellen geschlitzt, damit die Anregungsfliissigkeit frei circ.uliren konne.
Um die Elemente untereinander verbinden zu kiinnen, isl jede Zink-
platte mit einem Kupferstreifen/, jede Kohlenplatte mit einer
Bleifassung g und einem Schraubenstift mit Druckmutter h
versehen: der an seinem Elide durchlochte Kupferstreifen der Zink-
platte wird iiber den Schraubenstift der nachsten Kohlenplatte
geschoben und mittelst tier Druckmutter befestigt. Jede Batterie,
Fig. 11. enthalt zelin Elemente, welche in zwei Reihen in eine Kiste
eingesetzt werden; der Kupferstreifen der ersten Zinkplalte und ein
an der letzten Kohlenplatte befestigter Kupferstreifen sind an der
schmalen Aussenwand der Kiste an Schraubenstiften mit Fliigel-
muttern festgeklemmt. Diese die beiden Pole der Batterie markirenden
Klemmschrauben sind durcli ein beigeschriebenes »Z« (Zink) und
»K« (Kohle) bezeichnet. Zur Abfeuerung einer jeden Breitseite sind
zwei solche Batterien erforderlich, welche nebeneinander geschaltet,
(die beiden Zinkpole und die beiden Kohlenpole direct mit einander
verbunden) werden.

Der Funkeninductor , Fig. 2 und 11, ist ebenfalls in einer
Kiste verwahrt; an der einen schmalen Aussenwand sind zwei mit
Z und K , Fig. 11. bezeiehnete Klemmschrauben angebraeht, mit
welchen die beiden Enden der primaren Drahtrolle R verbunden
sind. Die Klemmschraube Z ist mit dem einen Ende der Rolle R
direct verbunden; in die Verbindung zwischen der Klemmschraube K
und dem zweilen Ende der primaren Rolle ist die Unt.erbrechungs-



vorrichtung. Fig. 3. eingeschaltet. Dieselbe besteht aus der mit dem
Hammer a versehenen Feder A, welche mil, dem zweiten Ende der
Rolle R verbunden ist, aus der Schraube B, deren Trager C mit
der Kiemmschraube K in metallischer Verbindung steht, und aus dem
in die primare Drahtrolle central eingeselzten Elektromagneten D
(ein Btindel Eisenstifte, mil kappenarligen Fassungen an den beiden
Enden). So lunge das Ende der Schraube B den knopfartigen Ansalz b
der Eeder A beriihrt, bestebf zwischen dem Ende der Drahtrolle mit¬
telst der Eeder A, der Schraube B und des Schraubentragers C metal-
lische Verbindung mil der Kiemmschraube K: entfernt sicli hingegen
die Eeder A von tier Schraube A, so hort diese metallische Verbin¬
dung auf. Wenn durch die Verbindung der Pole Z und K der Batterie
mit den gleich beschriebenen Klemmschrauben des Inductors der
Strom der Batterie in die primare Rolle eingeleitet wird, so macht,
er das Eisenbiindel D magnetisch, der Hammer a wird angezogen,
das Knopfchen b trill, ausser Beruhrung mil der Schraube B, der
Strom wird somit unterbrochen ; hiecfurcli verliert auch das Eisen-
bundel seinen Magnetismus und liisst den Hammer a los, die Feder
A schnellt aus, das Knopfchen b beriihrt wieder die Schraube B.
wodurch der Strom abermals geschlossen wird, Mit dem Schliessen
des Stromes wiederholt sicli das Magnetisiren des Eisenbiindels, An-
zielien des Hammers, Entfernen des Knopfchens b von der Schraube B
(Unterbrechen des Stromes), Entmagnelisiren des Eisenbiindels, Aus-
schnellen der Eeder A , Beruhrung der Schraube B durch das Knopf¬
chen b (Stromsehluss) u. s. f. in ununterbrochener, rascher Eolge. Urn
die Schraube B nach Erforderniss vor oder zuriickschrauben zu konnen,
ist der Kopf derselben mil Lbchern fur einen Steckschltissel versehen,
welch’ letzterer durch eine, mittelst eines Ffropfes p aus Hartkaut-
schuk zu schliessende, runde Oeffnung in der Wand der Kiste ein-
gefiihrl wird.

Die secundare Drahtrolle r.r . . des Inductors ist nach der
Lange mittelst vertical gestellter Scheiben in mehrere von einander
unabhiingige Theile (Zellen) geschieden. Die beiden Drahtenden jeder
Zelle sind mit zwei an der riickwartigen Wand der Kiste angebrachten
Klemmschrauben e, c . . verbunden, an welche die zu den Geschiitzen
gehenden secundaren Drahtleitungen angeschaltet werden, so dass zum
Abfeuern jedes Brandels der in der mit ihm verbundenen speciellen
Zelle des Inductors auftretende secundare Strom dient. Durch diese
Anordnung wird der Vortheil erreichl, dass eine eventuelle Storung



in einer der Zellen oder Geschutzleitungen keinen Einfluss auf die
ubrigen ausiibt. Das zu einer Zelle gehorige Kleramschraubenpaar ist
mit der Numraer des betreffenden Geschiitzes bezeichnet. Entsprechend
der Maximal- and Minimalanzahl der Geschiitze einer Breitseite auf
den verschiedenen Schiffstypen bestehen zwei Gattungen von Induc-
toren, niimlicli zu sieben und zu vier Zellen.

Der Taster, Fig. 4, ist auf einer Hartkautschukscheibe A
montirt und hat zwei, im Hartkautschuk eingesetzte, mit Klemm-
sehrauben a und b versehene Messingstifte, mit welchen die
beiden Federn c und d verbunden sind: die umgebogene Feder e
ist im Fuss des central durchbohrten Hartkautschukkegels/, die
Feder d in diesem Kegel selbst befestigt. Die Feder d beruhrt den
Metallstift ft, welcher durch den in die conische Messingkapsel e
eingesetzten Hartkautschukpfropf m hindurchgeht und am oberen
Ende mit dem Hart.kautschukknopf ft bekleidet ist. Urn den Stift ft
ist die Spiralfeder g gewunden, welche sich nach unten gegen den
Kegel /, nach oben gegen die scheibenformige Verstiirkung des Stiftes ft
stiitzt und ihn von der Feder c entt'ernt halt. Wird der Stift ft durch
einen Druck auf den Knopf ft so weit nach abwarts bewegt., bis er
die Feder c beruhrt, so steht der an die Klemmschraube a angeschaltete
Leitungsdraht vermittelst der Feder e, dem Stift h und der Feder d
mil dem an die Schraube b angeschalleten Leitungsdrahte in metal-
lischer Verbindung; beim Aufhoren des Druckes auf den Knopf ft
schnellt die Spiralfeder g den Stiff h wieder nach aufwarts und fiihrt
die Unterbrechung in der metallischen Verbindung der beiden Lei-
timgsdrahte herb.ei.

Fur jede Itreitseite gehort ausser dem auf einem Stander A,
Fig. 77, neben dem Peilinstrument aufgestellten Taster ein Reserve-
taster 5, welcher in der Batterie (auf Bugbatterieschiflen in der oberen
Kasematte) installirt ist und in Verwendung tritt, wenn der Taster
am Peilinstrument versagt. Die Taster der rechten Batterie sind am
Knopf mit einem »R«, die der linken Batterie mit einem »L« bezeich¬
net. Auf Bugbatterieschiffen besteht fur das Abfeuern der in die Rich-
tung nach vorne (parallel zum Kiel) eingestellten vorderen Geschiitze
eine eigene Abfeuerungsvorrichtung mit selbstandiger Batterie nebst
Inductor, eigenen Leitungen und Tastern; diese Taster sind mit »V«
bezeichnet.

Die primare lirahtleitung, Fig. 11 (roth), verbindet einerseits
den Zinkpol der Batterie mit der Klemme a des Tasters (Hinleitung),



anderseits- die Klemme 6 des Tasters mil der Klemmschraube Z des
Inductors (Riiekleitung). * Die Leitung zum Reservetaster, Fig. 11
(griin), ist. unabhangig von jener zum Taster am Peilinstrumente
gefiihrt.

Die secundare Drahtleituug, Fig. 11 (gelb), jedes Geschiitzes
zerfallt in die Geschutzleitung und in die Ziindleitung; die erstere
reicht vom Inductor bis zu dem hinter dem Geschiitz, oberhalb des-
selben, angebrachten Briickenk&stchen, die letztere vom Briicken-
kastchen bis zur Brandelklemme, welche am Geschiitze befestigt
wil'd und zum Anschalten der Drahte des Braudels dient.

Das Bruckenkastchen, Fig. 5, ist aus Hartkautschuk erzeugt
und im Boden mil vier Klemmschrauben versehen, deren Kopfe a , a',
b, b' in das Innere des Kastchens hervorragen; an die Schrauben a, b
werden die beiden Strange der Geschutzleitung, anjenea', V die der
Ziindleitung angeschaltet. An den Schraubenknopfen a' und b' sind
die Lamellen (Briicken) A und B drehbar angebracht, und durch
das Querstiick C aus Hartkautschuk mil. einander verbunden. So lange
die Briicken A und B die Schraubenkopfe a und b nicht beriihren,
ist die Verbindung zwischen der Geschiitz- und der Ziindleitung unter-
brochen; wird das Querstiick C bei dem als Handhabe dienenden
Slifle e erfasst und so weil nach aufwarts geschoben, dass die Briicken
die Schraubenkopfe a und b beriihren, so ist die metallische Verbin¬
dung in der Leitung hergestellt. Das Hinaufdrehen der Briicken zur
Herstellung der Leitung heisst »Briicke schliessen«, das Herab-
drehen der Briicken zur Unterbrechung der Leitung aber »Briicke
offnen«.

Die Brandelklemme, Fig. 6. besteht aus zwei Klemmschrau¬
ben d, cl' zum Anschalten der Ziindleitung und aus den zwei geschlitz-
ten Klemmen c und c\ in welche die Drahte des Brandels eingeschoben
werden; alle diese Theile sind in das Hartkautschukstiiek D eingesetzl,
welches auf der ebenfalls aus Hartkautschuk hergestellten Unterlags-
platte E befestigt ist. Beim Klarmachen der elektrischen Abfeuerung
wird die Brandelklemme mit dem Theile E in eine Messingkapsel F
eingeschoben, welch’ letztere bei Geschiitzen mil; Oberziindung hinter
dem Ziindloche, bei Geschiitzen mit Centralziindung aber an der
Bodenflache des Rohres oberhalb des Ladeloches befestigt ist.

* Der Kohleripol der Bafterie ist mit der Klemmschraube k des Inductors
direct verbunden.



I )as Briickenkastchen mid di.e Ziindleitung sammt der daran
liangenden Brandelklemme werden beim Nichtgebrauehe in dem hinter
dem (Ieschiitze unter Deck angebrachten versperrbaren Stations-
kasten C, Fig. 11 , versorgt,, dessen Deckel zum Herunterschlagen von
riick-gegen vorwarts eingerichtet ist. Auf der Innenseite dieses Deckels D
ist das Briickenkastchen and ein Holzcylinder Ebefestigt, welch' letz-
terer zum Aufschiessen der Ziindleit.ung dient and in der StirnMehe
mil einer Ausnehmung zum Einlegen der Brandelklemme versehen ist.

Das Brandel, Fig. 7, ist, ein Papierrohrchen M. in welches der
aus einer isolirenden Masse (50 %. Schwefel mid 50% Glaspulver)
hergestellte Brandelkopf N eingesetzl ist. In den Brandelkopf ist der
unter dem Kopf umgebogene and init einem 0'1 weiten Spall,
versehene Brandeldraht. eingedichtet. : die aus dem Brandelkopf her-
ausragenden Enden des Draht.es sind bis auf ein kurzes, zum Ein-
schieben in die Brandelklemme dienendes Stuck /,/ mil einer isoliren¬
den Bekleidung versehen. In das Brandelrohrchen ist unmittelbar unter
den Brandelkopf der Ziindsatz m (bestehend aus gleiehen Gewichts-
theilen Kaliumchlorat und Antimontrisulfid) und darunter die Schlag-
ladung n aus Scheibenpulver eingebrachl. Zvvischen Schlagladung und
Ziindsatz wird ein Scheibchen Schiesspapier s eingelegt. Die Brandel-
drahtenden miissen so lang sein, dass sie vom Ziindloche bis zu der
Brandelklemme reichen: mit Riicksicht hieranf sind zwei Gattungen
von Brandeln eingefuhrt, solche mit 55% und mit 65%,, langen
Drahtenden, die ersteren fur (ieschiitze bis zum 23%,, die letzleren
fur (Ieschiitze vom 23%, aufwarts. Die Brandel werden zu 10 Stuck
in Schachteln verpackt und im Brandelkasten aufbewahrt.

Als Geschiitz- und Tasterleitung wird Contactminenkabel (eih-
aderig mit Kupferhiille und drei Stahllitzen), als Ziindleitung einlitziger
Guttaperchadraht (Kupferdrabl in Guttaperchahiille) verwendet. Die
beiden Ztindleitungen (Hiri- und Ruckleitung) nines und desselben
Geschiitzes werden durch ein Baumwollgespinst zu einem Strang
verbunden. Die Leitungen werden, durch holzerne oder metaliene
Binnen und Hohlstander gesehiitzt, den Raumverhaltnissen auf dem
Schiffe entsprechend gefiibrl, mil der Beobachtung, dass sie, um sie
der Beschadigung durch etwa einschlagende feindliche Geschosse
thunlichst, zu entziehen, ober der Wasserlinie wenn moglich nur im
Schiffsquerschnitte (nichl nacih der Liinge) laufen. —

Sollen die Geschiitze einer Breitseite (oder auf Bugbatteriesehiffen
die Buggeschiitze) gemeinschafllicb elektrisch nbgefeuert werden. so
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wird bei jedern Gesehiitze der Stationskasten aufgesperrl. der Deckel
heruntergeschlagen, die Ziindleitung vom Holzcylinder ’ abgewunden,
die Brandelklemme in die Kapsel am Gesehiitze eingeschoben, ein
Braudel mit seinen Drahtenden an der Klemme festgemacht and in das
Ziindloch eingesetzf. Wahrend des Eestklemmens und Einsetzens des
Brandels muss die Briieke often bleiben, da sons!, wenn in dieser Zeil
durch einen zufalligen Brack auf den Taster der primare Strom
geschlossen wird. das Braudel explodiren und der Schuss abgehen
wiirde, was eine Verletzung des mil dem Branded beschaftigten Vormei-
sters zur Folge hatte. Nach dem Einsetzen des Brandels schliesst der
Vormeister. indem er hiezu ausser Bereich des Riicklaufes des Ge-
schiitzes trill, die Briieke, wodurcb erst das Gesehtitz schussklar ist. Die
Abfeuerang der schussklar gemachten Gesehiitze geschiehl gleich-
zeitig in dem Momente, in welohem auf' den Knopf des Tasters
neben dem Peilinstrument oder .jenes in der Batterie gedruckt wird.

Nach deni Schusse wird soforl winder die Briieke geoffnei und
das abgeschossene- Brandel aus der Brandelklemme entfernt..

Soli die elektrische Abfeuerangsvorricht.ung ausser Gebrauch
I reten, so wird die Ziindleitung test urn den Holzcylinder aufgeschossen
und die Brandelklemme in ihr Lager eingelegt: sodann wird der
Deckel des St.at.ionskastens aufgeschlagen und versperrt. —

Neben dem Peilinstrument ist eine elektrische Klingel auf-
gestellt, welche von der Batterie aus in Action gesetzl wird, um dem
Artillerieofficier die Schussbereilschaft. der Gesehiitze der betreffenden
Breitseite (der Bugbatterie) anzuzeigen.

Zum Betrieb der Klingel werden zwei Elemente in eigenen Kistchen
verwendet, von welchen eine doppelte (Min- und Brick-) Leitung
durch die Geschiitzbatterie zur Klingel gefiihrt wird (Fig. 11, blau).

Die elektrische Klingel, Fig. 8, isl eine kleine Schalenglocke A,
deren Schliigel b das Ende eines federnden Neff’schen Hammers B
bildet.; der Elektromagnet, welcher den Hammer anzuziehen lial.
besteht, aus zwei, mit den Drahtspiralen c und c' umwundenen
Armen. Die Spiralen sind untereinander, ferner die Spirale e' mittelst,
der Klemmschraube e mil. der von der Batterie kommenden Draht-
leitung M, die Spirale e mittelst der eisernen Eussplatte D mit dem
Hammer B in Verbindung. Die Biickleitung N zur Batterie ist an die
Klemmschraube e' angeschaltet und steht. mittelsl des Drahtes n mit
dem Tra.ger E der Schraube F in Verbindung; die Spitze dieser
Schraube beruhrl in der Buhelage (so lange kein Strom in der Lei-



t.ung circulirt) den Hammer, wobei der Sohliigel b von der Glocke
absteht. Sobald ein Strom in die Leitung eintritt. (Batterie M. e'. c,
D. B, F, E. n, N, Batterie), wird der Hammer vom Elektromagneten
angezogen und der Sehliigel schlagl. an die Glocke: hiedurch wird
aber auch bewirkt, dass sich der Hammer B von der Schraube F
entfernt, daher der Strom unterbrochen wird, der vom Elektro¬
magneten losgelassene Hammer zurlickschnellt., die Schraube JTberfihrt,
den Stromschluss und intolge (lessen ein neuerliches Anziehen des
Hammers verursachl, u. s. f.

Um die Klingel beliebig in und ausser Thatigkeit setzen zu
konnen, ist in die Leilung ein in der Geschiitzbatterie (neben
dem dortselbst installirten Reservel.asl.er) aufgestellter Stromunter-
brecher, Fig. 9 und Fig. 11. eingeschaltet. Dieser besteht aus zwei
Paaren an einer Hartkautsohukplatte befestigten Messingpliittchen G. G'
und H. H'. mil. welchen mittelst der Klemmschrauben g. g' und ft, ft'
die beiden von der elektrisehen Batterie kommenden Leitungen M. N
und die zur Klingel gefuhrten Weit.erleitungen M\ N' verbunden sind.
Dadurch, dass sich G und G' sowie H und H' nicht beriihren, ist
sowol in der Hinleitung M, M' als auch in der Riickleitung N, N'
eine Unterbrechung vorhanden. Um den Strom zu schliessen (die
Klingel zu activiren), werden in die kreisformigen Ausschnitte der
Messingpliittchen die in den Harl kautschukgriff i?, Fig. 10. eingesetzten
metallenen Stifte (Stopsel) K und I eingeschoben, so dass K die
Plattehen G und G'. L aber 11 und H' beriihrt; das Stuck KLR.
Fig. 10. wird aus diesem Grunde Stromschliesser genannt,.

Wenn die Geschutze einer Breitseite schussklar gemacht sind,
so st.eckt der Batterieoflicier, um dies dem Artillerieofficier zu melden,
den Stromschliesser in den Stromunterbreeher ein, worauf die Klingel
sofort. zu lauten beginnt und ohne Unterbrechung fort.lautet, bis der
Stromschliesser wieder entfernt wird. Das Letztere muss sogleich
nach dem Abfeuern der Lage geschehen, um jedes Missverstandniss
bezuglich der Schussbereitschaft fur die nachste Lage auszuschliessen.

Als Klingelleitung wird dreilitziger Kupferdraht verwendet; die
Hin- und Riickleitung werden durch Baumwollgespinst zu einem Strang
verbunden und durch eine doppelte Kautschukhiille von einander
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