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Einsteigen! - Bitte Platz nehmen! - Fertig! - Abfuhren! -
hort  man den Schaffner mit  lauter St imme i iber den Bahnsteig rufen, und im nåchsten Augenbl ick gibt  der Aufsichts-
beamte, der Mann mit  der roten M0tze, mit  seinem Befehlstab das Zeichen zur Abfahrt .
Def Lokomotiv{ t ihrer,  der noch eben gemii t l ich aus dem Fenster seines F0hrerstandes herausbl ickte und sein Pfei fchen
rauc hte, setzt ietzt mit einem Hebelg r,iff seine gewaltige Maschine mit tau se nd u nd noch meh r Pf erdekråften in Beweg u ng.
Fauchend und Dampf spr i ihend, z ieht  mit  immer groBerwerdender Geschwindigkei t  d ie Lokomotive den Zug aud der
Bahnhofshal le.  Noch ein letztes Winken der Zur i ickbleibenden, und die Fahrt ,  f i i r  manchen bedeutungsvol l  und schick-

salsschwer,  beginnt,
Auch wir  wol len jetzt  e ine Reise antreten, eine Reise
ins Wunderland der MARKLIN-Miniaturbahnen, in
ein Gebiet ,  das jeden technikbegeisterten Jungen in-
teressieren wird. Mannigfalt ig wird die Strecke wer-
den,vieleSteigungen sind zu t iberwinden, dennuhsere
Fahrt  { r ihr t  in das Reich der Technik mit  v ie l  Theor ie
u,nd Praxis,  Einen rechten Jungen und Eisenbahnbast-
ler  sol l  d ieses nicht  entmut igen oder gar abhal ten.,  in
das so lehrreiche Gebiet  e inzudr ingen. Eine elektr i -
sche Eisenbahn ist  nåml ich nicht  nur zum Spielen da,
sie ist  v ie lmehr auf Grund ihres Aufbaues und ihrer
Wirkungsweise ein wertvol les Hi l fsmit te l  zur Beleh-
rung und technischen Unterweisung fr l r  den angehen-
den Techniker und Ingenier.rr .  Die groBe Ausbaumog-
l ichkei t  und die wirk l ichkei tsgetreue Nachbi ldung von
groBen Eisenbahnanlagen lassen die MARKLIN'
Miniaturbahn zu eine.m Lehrmittel ersten Ranges
werden. ln dieser Erkenntnis wol len wir  unsere Reise
antreten und wt inschen al len unseren Freunden eine
angenehme und belehrende'Unterhal tung.

GEBR. MARKLIN & ClE.,  GMBH, Fabrik feiner Metal lspielwaren, (14a) GOPPINGEN/WUnTTEMBERG
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L. Warum elektrische Modelleisenbahn in Spur OO?
Unsere heut ige Jugend, umgeben von al l  den Wunderwerken der Technik,  erkennt nur noch solches Spielzoug an, das

den ihr  bekannten Vorbi ldern entspr icht .
Die Spielwarenindustr ie konnte daher au{ Grund der so v ie lsei t igen Anregungen ihre Erzeugnisse immer mehr vervol l -

kommnen und auf diese Weise in emsiger,  ingenieurmå8iger Entwicklungs- und Versuchsarb.ei t technisch einwandfreio
und wirk l ichkei tsgetreue Spielwaren auf den Markt  br ingen ,  ,  I  r
AuJ diesem Gebiete ist  d ie Firma Gebr.  MARKLIN & Cie. ,  G. m. b.  H,,  Goppingen, f r ihrend. Sie ha-t  es terstanden, al l

d ie Forderungen des neuzei t l ichen Model lspielwarenbaues sowohl in teqhniseher alS duch, in wir tschaft l icher Hinsicht

bestens zu erf0l len,

.Abb.'1 'schnettjudofolnåtive HR 800 N mit Packwagen Spiti 00
dahinter Schnellzuglokomotive HR 66/12920 mit Packwaggir 3p$r'p

Das viel le icht  of t  ggdankenlos gesprochene Woft . . ,spielze,ugeisenbahn 'dr i r f te heute.nicht tnehnam Platze. ." i .n: .q: l :n
wir  uns nur einmal-eine MARKLIN-Eisenbahn mit  ihrem reichl ichen Zubehor an und verglelchen sie rhi t  der Wirk l ich-

kei t .  Ohne Bedenken kdnnen wir  das Wort  , ,sptelzeugeisenbahn" durch das Wort  , ,Model le isenbahn" ersetzen,
Wenn auch durch ihre formyol lendeten und naturgetreuen Ausf i ihrungen die MARKL| l t l -Bahnen der Spur0 hel le Freude

und Begeisterung auslosen -  was uns zahlreiche Anerkennungschreiben beståt igen - 'so ist  man doch noch einen

Schr i t t  wei tergegangen und hat,  den Wiinschen unserer v ie ler t  Eisenbahnfreunde entspl 'eEhend, die Miniaturbahn in

Spur 00 geschaffen. Trotz ihrer k le lnen Abmessungen ist  d iese Eahn im r icht igen VerkleinerungsmaBstab ausgeft ihr t

und im wahrsten Sinne des Wortes eine Model le isenbahn.
Wie klein und model lmåBig die Bahn ausgefal len ist ,  zeigt  uns obenstehende Abbi ldung.



Die Sp,u[weite der Bahn Spur 00 betrågt 16,5 mm. Der einfache Kreis setzt  s ich aus 12 gebogenen Gleisstr lcken zusam-
rher{ r,rhd hat.ei Durchmesser von 76 cm einschl ieBl ich der Boschung.

f  d ie MARKLIN-M|niaturbahn als Tischbahn bezeichnet,  denn durch die k le inen AusmaBe konnen
hn'ti4{i de,fh so reichhaltigen Tubehor auf kleinem Raum ausgedehnte Anlagen aufgebaut werden.

L,,z

f lerwei te idVortei l ,  daB i iberal l ,  soweitdiesestechnisch durchgef i ihr twerden kann, auch die r icht igen
zue|f l 'ander eingehal ten werden, damit  auch der Eisenbahnbetr ieb mit  der MARKLIN-Miniatur-
,Glfbnng{rieb nachgeahmt werden kann.
infbl ,grB.des so gi inst igen VerkleinerungsmaBstabes bei  der Spur 00 die einzelnen St i icke so z ier-

LsgeTal len;  dåB sie durch ihren Anbl ick al le in schon jeclen, auch den erfahrensten Eisenbahnbast ler ,

Es ist  n icht  immer le icht ,  d ie Formen des GroBbetr iebes zu verkleinern,  urrc l  es wird gewiB kein Geheimnis verraten,
wenn gesagt wird,  daB bei  der Herstel lung einer neuen Lokomotive erst  nrehrore Muster lokomotiven angefert igt  werden
mi. issen, bis das schone, ausgerei f te und gr0ndl ich ausprobierte Model l  errc lg i i l t ig in Ser ien hergestel l t  werden kann.
Betrachten wir  uns daraufhin einmal den hier abgebi ldeten Pul lmanzug. Man alrnt  es kaum, daB es s ich hier um einen
Model lzug handel t ,  der auf einem Gleis von 16,5 mm Spurweite fåhrt .  Schon al lo in der eingebaute Elektromotor der
Lokomotive ist  e in k le ines Wunderwerk,
Der Laie kann sich kaum vorstel len,  wel ihe Genauigkei t  und Sorglal t  bei  c ler  Horstol lung solcher fe iner Gegenstånde
verwendetwerden mtissen. Das kann nurvon einem Werk ausgef iJhrt  werclen, c lenr eine jahrzehntelange Erfahrung und
die Mitarbei t  von vielsei t ig geschul ten Kråf ten zugute kommen.

n

Abb. 2 Pul l rnanzug mit  Stroml in ien-Lokomotive gK 800 N



2. Der elektrische Strom
zurn Betrieb der Eisenbahn

Unsere Freunde und Eisenbahnbast ler  werden es zwdifel los beg.r t iBen'  nepen den
rein eisenbahntechnischen Angelegenhei ten auch manches,Wissensweite 4us
der Elektr iz i tåts lehre zu erfahren;denn der elektr ische Strom spiel t  auch hier eine

;"uT"11!|'::"rl:'1"",,' Vorteil, wenn wir uns mit ihm vertraut machen. Dieses soll
nach Mogl ichkei t  an Hand von Beispielen und Er låuterungen geschehen, die dem
GroBbetr ieb entnommen sind.

daB die Energie eines Wasserfalls um so groBer ist, je hoher Oas eelalte undi je eirdBer;Oie' in jeUåi*Set<tiride tattenOe
Wassermenge ist ,

{  l "  -" , 'Wassermenge ist ,  :  , ,
Genau so verhålt es sich mit der Elektrizitåt' rP;i 'e elektrisJ'che Leislung einel
elektr ische Gefål le (Spannung) und je groBer die sekundl iche Elektr iz i tåtsmengu

" . .v, ' : . , ' . : l :v . ._: i - .  i ( : -  - .Y. . ' , . -=. . -

Die Einhei t fgr  d ie elektr ische gpannung: istdaE Vol t  und die Abk0rzung f i i r  deren GrciBe der Bfuah$tabe U.
Die Einheit f i ir die elektrische Stromstårke.ist das Ampere und die Abktirzurig der Buchståbe I' r
Die Gleichung fi. ir die elektrische Leistung lautet: Volt x Ampere : Watt od..er U x I : N.
Die elektrische Leistung wird gemessen in Watt (N). l i  I '

Beispiel  :  Soer,gibteine,spannungvon220Voltbei  e inerStromstårkevon0,2AmpereeineLeistungvon
220 mal 0,2 - 44Watt.

Haben wir  z.  B.  e inen Verbraucher mit  e iner Leistung von 100Q Watt  :  ' l  Ki lowatt  (kW) und schl ieBen diesen 1 Stunde
lang an, so verbraucht derselbe 1n dieser Zei t  e ine.elektr ische Arbei t  von 1 Ki lowattstunde (kwh),

Das h bei  kWh ist  d ie Abki i rzung des lateinischen Wortes , ,hora" und bedeutet  Stunde. I  ,
Die verbrauchte Arbeit wird durch ein Zåhlwerk (Elektrizitåtszåh,l.g.r) gemessen und in Kilolvattstunden angezeigt.
Nachdgm wir  jetzt  d ie wicht igsten elektr ischen MåBgro8en kennen, sehen wir  uns die al lgemeine Darstel lung auf den
nåchsten Sei tån (Abb. 3) nåirer ar i ,  d id in le icht  verståndl icher Anordnung zeigt ,  wig i l ie.elektr ische Kraf terzeugung,

Kraf t r ibertragung und Nutzbarmachung vor s ich geht.

s gtro4eq istlum so gråEer, jut non"r. ou.
ngu(stronlstårG) ist .  : ' , , ' , i .



Von 100000 Vol t  b is zur 20 Vol t -Spannung
unserer MARKLI N-Miniaturbahn

Da dlo s lsktr lsche Arbei t  s ich åuBerst  b i l l ig und einfach auf
bollobigs Entfernungen i.ibertragen låBt, ist es das Bestre.ben
dor Eloktrotechnlk in den letzten Jahrzehnten gewesen, die
Stror i lorzougung dort  vorzunehmen, wo sie am gi inst igsten
ist ,  z,  B.  im Geblrge, wo sehr bi l l ige Wasserkråf te zur Ver-
f i ioung Blohon.
Das Wageor wird dort  in hoch gelegenen r iesigen Sammel-
bockon oostaut und von da durch groBe Lei tungen zur
Wflssor lurblne befordert .  Es le istet  dort  nutzbr ingende
Arbol t ,  Indeln oe elnen Generator (Stromerzeuger)  t re ibt .
Dor Strom dloses Generators wird auf hohe Spannung
trnnolornr lor l  und durch Hochspannungslei tungen mei len-
wolt  dorthln gofuhrt ,  wo er Verwendung l inden sol l .  In den
TranBfonnatoronhåusern am Verbrauchsort  (s iehe Abb.)
whd r l lo holre Spannung des Stromes auf die Verbrauchs-
spnnnun0 horabg€sotzt ,  Der Strom leistet  dann ni i tz l iche
Arb0l t ,  d lo al len zugute kommt,
Abor nuclr  In c lor  Ebene, in den verschiedenen Kohlen-
trozlrkot l ,  e lnd groBo Kraf twerke zu f inden, denn hier gibt
og dlo Brnunkohle und mlnderwert ige Steinkohle,  d ie den
bl l l lgon Holzstof f  for  d le Dampfkraf tanlagen l iefern.

e rhr oft-Tu rbin e u. 6ene rotor
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'Wie wir  aus c jer Darstel l t rng (Abb. 3) ers i lhen, ' is t  es f i j r  den Betr , ieb unserer elektr ischen Eisenbahn von auBerordent-
l icherfWicht igkei t ,  da8'wir  d ie erforder l iche elektr ische Energie zur Verf i igung haben.
Noch gar zu of t  hort  man die Frage: Genrigt  e in Akkumulator oder ein Kl ingel t ransformator?
Andere dagegen wol len ihre Bahn unmit te lbaran das Lichtnetz anschl ie8en, und die ganz Schlauen glauben sogar,  den
Strom selbst  mit ; ihrer Dampfmaschine und, ihrem kleinen Dynamo erzeugen zu konnen.

Ehe diese Fragen beantwo'r tet  werden'konnen, mrissen wir  wissen, wie groB eigent l ich die Betr iebsspannung (Vol tzahl)
einer elektr ischen Spieleigenbahn ist .

Såmtl iche etektr ischen MARKLIN-Eisenbahnen werden mit
der vii l l ig gefahrlosen Spannung von 20 Volt betrieben.

Also s ind Kl ingel t rang{o,rmatoren und kleine Dynamcis,  angetr ieben von einer Dampfmaschine, in ihrer Spannung zu
schwach.
Akkumulatoren, die 20 Vol t  abgeben, stel len s ich in der Anschaffung und im Betr ieb zu teuer.
Der Strom, unmit te lbar vom Lichtnetz entnommen, hat eine wesent l ich hohore Spannung, die beim Berr . ihren zu gefåhr-
l ichen elektr ischen Schlågen fr . ihren kann und auch die k le inen Lokomotivmotoren zerstoren wi l rde.

Warum nu,n.gerade 20 Voi*
I  i  i  

" i : l  
i

annung ?
: i ,  :

Die f ri i  tt i i l ' i ib{lbhen Lampenwiderstånde iDie fri i ttgl ' i ib,| lbhen Lampenwiderstånde iwiscfieh Lichtleitung und Gløisarrlago hatten den groBen Nachteil, daB die hohe
Spannung de1 Licht le i tung auch im Gler is air f t reten konnte,  wodurch die spiolendon Kinder elektr ischen Schlågen aus-
gesetzt  wargn. Wegen dieser Unzutrågi ichkei ten wurden daher die Larnponwiderstånde von der Aufsichtsstel le der
deutsc,he[r  Elektrotechnik,  dEm.Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE),  vorboton.

Gleichzei t ig wurden Best i rnrnungen er lassen, die besagen, daB ki in{ t ig boi  a l len olektr isch betr iebenen Spielwaren die
Hcichstspannung von 24 Vol t  n icht  t lberschr i t te6 werden darf ,  und daB cl ie l r i r  derr  AnschluB an das Starkstromnetz be-
st immten AnschluBgeråte so beschaffen sein m,t issen, daB zwischen Spielzoug und Starkstrom keine elektr isch le i tende
Verbindung besteht oder zustande kommen kann.

I



Eine andere,  a l lerdings auch nicht  vol lkommene Losurr lg ist  der Betr ieb der sogqnannten Schwachstrombahnen f i l t  e iner
Spannung von 4 Vol t .  Die hierzu erforder l iche ef  ektr ische Energie wird Akkumulatoren entnommen, Der Betr lcb lo lcher
Bahnen ist  aber durch das ståndige Auf laden,der meist  a l lzu schnel l  erschopften. lpat ter ien und durch ihre ec,  echyvacho
Leistungsabgabe nicht  so vol lkommen, wie bei  dem bewåhrten 2O-Volt-Betr ieb.
Um nun auf eine Betr iebsspannung von 20 Vol t  zu kommen, wurden dle MARKI, IN-An'schluBgeråte geschaffen, dlå
den neuen Vorschr i f ten entsprechei i  und die hohe Spannung des Lichtnetzef auf die r t iedere'geturderte Betr lebs:
spånnung herabsetzen.
Die Lokomotivmotoren und såmtl iche elektr ischen Art ikel  wurden auf diese Spannung åbgest imrnt,
Somit entstand das uniibertroffene MARKLIN-Systeni t i ir,30,Volt, das unbedingte G-efahrlosigkeit und Sicher-
heit verbiirgt.

Jahrzehntelange Erfahrungen in d.e1 Herslel lung von elektr ischen Eisenbahnen kamen uns bei  d€r Wahl dieses Systems
zugute,  Denn die Erfolge dieses 20 Vol t :Systems und die al lgemeine Anerkennung, deren egAi ih sei t  seinem Bestehen
erfreuen darf, sind wohl der beste Beweis ft ir die Richtigkoit unse,rer Wahl und der Giite und Zuverlåssigkeit unse,rel
Bahnen, ,

Wefche AnschluBgeråte s ind zu wåhlen?

Gru ndbedi  n gu n g bei  der Anschaffun g ei  nes AnschluBgeråtes
ist ,  daB man die Stromart  (ob Wechselstrom oderGleichstrorp)
und die Spannung (wieviel  Vol t )  der Licht le i tung, an der die
Bahn angeschlossen werden sol l ,  kennen muB.
Um dieses lestzustel len,  werfen wir  e inen Bl ick auf den Elektr i -
z i tåtszåhler in unserer Wohnung, denn dort  is t  d ie Stromart
und Spannung angegeben.
Es bedeutet das Zeichen A.., o,der Asr Wechselstrom
und das Zeichen :  GleichStrom.
Die Spannung (Vol tzahl)  f inden wir  auch auf jedem elektr ischen
Geråt und auf dem Sockel  oder am Glaskcirper einer jeden
Glt ihbirne.



Bei Wechselstrom ist  zur Umwandlung der Spannung der Licht le i tung ein Transformator erforder l ich (Abb. 4).
Bei  Gleichstrom ist  zusåtzl ich ein Wechselr ichter zu verwenden (Abb. 5),
Al le MARKLIN-AnschluBgeråte t ragen ein Leistungsschi ld,  auf  dem die Pr imårspannung (das ist  d ie Spannung des
Lichtnetzes) vermerkt ist.
AnschluBgeråte dLir fen nur an Netze mit  der Stromart  und Spannung angeschlossen werden, f i i r  d ie s ie laut  Angaben
auf dem Leistungsschi ld gebaut s ind,  Kleine Unterschiede in den Spannungen bis zu15o/o s ind dabei  belanglos.
Die Leistung auf der Sekundårsei te (20-Vol t -Sei te)  e ines AnschluBgeråtes ist  f  i i r  den Betr ieb der Eisenbahn maBgebend.

Abb. 4 ltllARKL|N-Transformator 280 A
zur Inbetr iebnahme der Miniaturbahn mit
PE RFEKTSCHALTU N G bei  Wechsel-

i l rom ln der Llcht le l tung

Die Zahlen bedeuten:
1.  Kabel  und Stecker zum NetzanschluB
2. Gehåuse aus blaulackiertem Stahl-

blech
3, Erdungsschraube zur etwaigen Be-

nutzung in Råumen mit  Steinboden
4. Lelstungsschi ld mit  Angabe der

Nennspannung
5. Dreh- und Umschal tknopf zur stufen-

losen Regul ierung der Geschwindig-
kei t  der Bahn. Beim Dri icken auf die
rote Flåche des Knopfes wird die Um-
schal tung f t i r  den Fahrr ichtungs-
wechsel  vorgenommen. Gegeni. iber
der f r i lheren Ausfuhrung ist  der
Schaltknopf verbessert und be-
deutend griffiger

6.  Wicklung aus Kupferdraht
7.  Eisenkern aus Soezialblechen
8. Thermischer Sihal tdr ,  schal tet  den

Transformator bei zu hohen Stromen
. (Uber lastung oder KurzschluB) ,
'selbiitåtig ab

9. Kontrol l -Lampe, brennt solange dor
Trans{ormator ordnungsgemåB ar-

. beitet, erllscht sofort bei KurzschluB
(Gl i ihbirno Nr.  13527 S)

Es darf  Jedoch die Leistung elnes Geråtes nicht  mit  der Spannung verwechsel t  werden,

Die Spannung lst ,  wie wir  berel ls wissen, im Mit te l  20 Vol t  an der Sekundårsei te al ler  MARKLIN-Anschlu0geråte.

Die Leletung hångt von der GrdBs und Ausf- i ihrung des Geråtes ab und wird in VA bzw. Watt  gemessen.

10

Abb. 5 Wecheelr lchter Nr.  276
wlrd bel  Glelchstrom in der
Licht lo l tung zwlechen Trans-
fornrator 280 A und Llchtnetz eingebaut



Fi i r  d ie MARKLIN-Miniaturbahn mit  Perfektschal tung ist  bei  Wechselstrom der Transformator 2704 oder 280A
anzuschlieBen. Bei Zwei-Zugbetrieb ist f i ir jeden Zug ein Transformator erforderlich.

Bei  Gleichstrom ist  e in Wechselr ichter zu verwenden, der Wechselstrom von 220 Vol t  abgibt .  Mit  d iesem kdnnen
dann normale Transformatoren l i ir 220 Yolt betrieben werden.
Wenn man die Absicht  hat,  e ine groBe Eisenbahnanlage mit  v ie len Beleuchtungsstel len und elektromagnet ischen
Art ikeln aufzubauen, so ist  es immer zweckmåBig,  s ich f i i r  d ie Beleuchtungs- und Stel lwerksanlage einen besonderen
Transformator anzuschaffen. Die Beispiele im nåchsten Abschni t t  zeigen d' ie Belastungsmogl ichkei ten der einzel-
nen Geråte.
Licht le i tungen sind auch manchmal von Drehstromnetzen abgezweigt .  In diesen Fål len f i ihren sie Wechselstrom,
und es s ind Transformatoren zu verwenden,
AnschluBgeråte (Transformatoren, Gleichstromumformer,  Gleichstrom-Trafos usw.)  anderer Fabr ikate eignen
sich nicht  f i . i r  d ie MARKLIN-Bahnen mit  Perfektschal tung. Es sind daher nur MARKLIN-AnschluBgeråte zu be-
nutzen, damit auch eine Gewåhr dafi lr i . ibernommen werden kann; daB beste Fahrergebnisse erzielt werden, und daB
auch die Spannungen f i i r  d ieLicht-  und Stel lwerkanschl0sse zu unserem Zubehcir  passen.

Was ist Wechselstrom?

Wechselstrom ist  e ine Stromart ,  d ie ihre Richtung fort laufend sehr schnel l  åndert ,  meist  in der Sekunde 100mal,  was
einer Per iodenzahl  von 50 entspr icht .  Dabei  n i rnmt die Spannung und die Stromstårke in gleichqr Weise zu und ab. Die
meisten Licht le i tungen fuihren Wechselstrom mit  e iner der gebråuchl ichen Spannungen von 110,125,150 oder 220 Yol t '
Die , ,Wirk-Leistung" des Wechselstromes errechnet s ich aus dem Produkt:  Spannung mal Stromstårke (Vol t  mal
Ampere),  wozu noch ein best immter Leistungsfaktor (cos 9) kommt, Ft i r  d ie Beanspruchung von Transformatoren und
Maschinen ist  aber stets die , ,Scheinleistung" (Vol t  mal Ampere) al le in maBgebend.
Man verwendet f i . i r  s ie als Benennung die Bezeichnung'Vol tampere (VA).  Bei  Gleichstrom fål l t  der Leistungsfaktor weg.
Gleichstromleistung und Wechselstrom-Wirkleistung werden in Watt  (W) gemessen.
Vorstehende Ausf i ihrungen r iber den Wechselstrom sol len nur ganz kurz das Wesent l iche aufzeigen, und es wi . i rde
zu weit f i ihren, al l  d ie Theor ien und Grundgesetze in diesem Anlei tungsbuche zu br ingen.
Diejenigen jedoch, welche sich mit der Elektrizitåtslehr,e eingehend beschåftigen wollen, werden auf den elektrischen
Exper iment ierkasten MARKLIN-E|ex verwiesen, mit  dern eine groBe Zahl  lehrreicher Versuche le icht  verståndl ich
u nd i ibersichtl ich d u rch gef i i  h rt werden ktin nen,
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Transformatoren und ihre Wirkungsweise

bie 'Heål i t ' ;ung des VDE ver langt unter anderem, daB zwischen Spielzeug und Starkstromnetz keine le i tende Ver-
bindung bestehen darf .

So kam es und wår es auch gleichzei t ig die beste L<isung, daB Transformatoren, die auf Grund der bekannten Indukt ions-
g$'$etze arf  e i ten, ,herausgebracht wu rden.

Primd.rspule

(]r- 220Volt.
SekundbNtule

u":20 Voit

Was ist ein Transformator?

Ein Transformator ist  e in feststehendes Geråt,  das mit  Hi l fe einås
eingebatr ten ' ruhenden Spulensystems und eines Eisenkerns Span-
nungen umwandelt .

Dieser Vorgang ver låuf t  f  o lgendermaBen (Abb. 6):

Der Stfom mit  der hohen Spannung vom Lichtnetz kommend durch-
låuf t  e ine Spule,  d ie sogenannte Pr imårspule,  d ie aus einer groBen
Anzahl  Kupferdraht-Windungen mit  e iner best immten Drahtstårke
2.8,0,2 mm besteht,

Krøftlinien

Abb.6 Aufbau eines Transformators

Eine'zul€i teSpulei  d ieSekunCårspule ' ,  dereq Enden an die Abnahmebuchsen fr i r  den Bahn- und BeleuchtungsanschluB
f i ihrer l ,  [at  weniger Kupferdraht-Windungen, jedoch eine groBere Drahtstårke z,  B.0,7 mm.

Beide Spulen di i r fen nicht  miteinander verbunden sein,  laut  VDE-Vorschr i f t .  Denn es muB unter al len Umstånden ver-
ht i tet  werden, daB der Starkstrom (Ur:  220 Vol t )  in die Schwachstromselte (Ur ,  20 Vol t )  gelangt

Durch die gegensei t ige Beeinf lussung ( lndukt ion) beider Spulen, die zur besseren Wirkung mit  e inem aus di lnnen
Blechen aufgebauten Eisenkern angegrdnet s ind,  entsteht durch die magnet lschen Kraf t l in ien in der Sekundårspule
ein Strom.

Dieser Strom hat nach Windungszahl  und Drahtstårke der Spulen, die man zuvor bei  der Berechnung fest legen kann,
die gewi. inschte niedere und gefahr lose Spannung.

Ele MARKLIN-Transformatoren sind vor Nachahmung durch Deutsches Relchspatent geschi i tzt  und sind nach den
Vorschr i f ten des VDE gebaut und geprr i f t .

12



Was ist Gleichstrom?
Auch den Gleichstrom wol len wir  nåher kennenlernen. Gleichstrom ist  e in Strom, der im Gegensatz zum Wechselstrom
ståndig in einer Richtung f l ieBt,  etwa wie das Wasser in einem Bach;

Bei einer Taschenlampenbatterie tritt dieser Vorgang in einfachster,Fof m auf . A,.n jeder
Taschenlampenbatter ie ist  d ie kurze herausstehende Lasche der Pluspbl ,  wåhrend
die lange Lasche der Minuspol  is t .  Zwischen diesen beiden Polen herrscht im unver-
bra.uchten Zustand der Batter ie eine Spannung von ungefåhr 4 Vol t .

Verbinden wir  nun beide Laschen. miteinander durch einen elektr ischen Lei ter ,  z.  B.
Kupferdraht mit  e ingeschal teter Gl0hbirne, so wie es uns die Abb.7 zeigt ,  dann f l ieBt
der Strom vom Pluspol  nach dem Minuspol  -  man sieht es am Leuchten der Glr ih-
birne -  und zwar so lange, bis die Batter ie erschr ipf t  is t .

Gleichstrom wird in erster Linie zum Betr ieb elektr ischer StraBen- und Stadtschnel l -
bahnen verwendet.  In den Licht le i tungen f indef m,an nur noch bel ten Gleichstrom.

, I

Wechselrichtergeråt

Damit  unsere Bahn auch an einem etwa vorhandenen Gleichstroml ichtnetz angeschtossbh werden kan.n,  wurd6 in Ge-
meinschaftsarbeit mit einer,Spezialf irma ein Wechselrichtergeråt entwickelt, das zwipchen Lichtnetz u.nd Tiansformator
zu schal ten ist .  (Bestel lnummer 276, s iehe Sei te 10.)  I  i

Die Leistung des Wechselrichters betrågt'etwa 100 Watt, es konnen somit an einen Wechselrichter 2-B Transformatoren
270,4 oder 280A angeschlossen und ein Mehrzugbetr ieb durchgeft ihr t  werden.

Dadurch, daB der Wechselr ichter220 Vol t  Wechselstrom l iefert  und in Verbindung mit  jeder normalen Wechselstrom-
AnschluB-Garni tur  f i . i r  220 Vol t  zu verwenden ist ,  kann die Bahn jederzei t  ohne zusåtzl iche Tei le auch an ein 220-Vol t -
Wechselstroml ichtnetz angeschlossen werden, was håuf ig bei  Wohnungswechsel  oder Netzumstel lungen in Frage
kommt. In diesem Fal le (also wenn infolge Umzuges oder Stromumstel lung Wechselstrom gel iefert  wird) schl ieBt man
den Wechselr ichter nicht  mehr an, sondern es werden nur noch die MARKLIN-Transformatoren mit  der Lichtsteokdose
verbu nden.

Abb. 7 €leichstrom f l ieRt
immer von Plus nach Minus



Nach getaner Arbei t  .  .  .
Abb. 8

Die von der Strecke kommenden Lokomotiven fahren zu einer k le inen Ruhepause 0ber die Drehscheibe zu dem kreis-
fdrmigen Lokomotivschuppen. Dort  werden sie -  nach getaner Arbei t  -=.  von fachkundigen Leuten regelmåBig und ge-
wissenhaft  durchgesehen und zur nåchsten Fahrt  vorberei tet .  Eine solche planmåBige Pf lege sichert  e ine ståndige
Betriebsbereitschaft der Lokomotive.

14

Die Aufnahmen entstammen zum Tei l  c lem Lokomotivbi ld-Archlv Bel l lngrocl t ,  Wuppertal-Barmen und dem MARKLlt{-Bi ldårchiv



3. f)ie 6EI@D -Anschlufigertite
Leistung der Transformatoren und Stromverbrauch der Bahnen

Nach diesem kurzen Strei fzug in das Reich derTheor ie kcinnen wir  uns nunmehl mif  Qen MARKLIN-AnschluBgeråten
und ihren Belastungsmogl ichkei ten beschåft igen. Hier interessieren uns vor al lem die Fragen;
Welche Leistungen geben die MARKLIN-AnschluRgeråte ab, und *ai kann alles damit belrieben werdtin?
Zur Beantwortung dieser Fragen sehen wir  uns die nachfolgenden Zahlentafeln nåher an. Aus Tafel  I  gehen die
Leistungen der einzelnen AnschluBgeråte hervor.  Tafel  l l  g ibt  den Verbrauch der Lokomotiven mit  den dazuge-
hi i renden Wagen (ohne Wagenbeleuchtung) und der verschiedenen Miniaturbirnen an.
Die hier aufgef i ihr ten Zahlen sind Durchschni t tswerte und werden einhei t l ich in VA angegebeni l

Zahlentafel l l
Lokomotiven mit Handschaltung
(RS 790 und T 790) : verbr. ungef. 8-'10 VA
Lokomotiven mit Perfektschaltu n g 800

und normalen Motoren
(T 800, TM 800, RS 800, HS 800,
MS 8OO, TP 800, ES 800, HR 900 . .

und SK 800) verbr.  ungef.
Lokomotiven mit Perfektschaltung 800

und besonders starken Motoren
(CCS 800 und DL 800) verbr.  ungef .
Schnelltriebwagenzug ST 800
Stei l ig verbr,  ungef.
Stei l ig . . : .
Schnelltriebwagen TW 800 N
2motor ig verbr.  u n gef .
Miniaturbirnen
485 verbrauchen ungefåhr 1 Watt bzw. VA
495 und 499 ,, 1,5 Watt bzw. VA

. Zahlentafel I
A. Bei Wechselstrom

Transformator Nr,  260 le istet  ungefåhr 10 VA
270A. , ,  ,  , ;  25VA

,t ,, 280A ,, ,, 30 vA
,, ,, 13470AGN ,r '  ,, 25 VA
,,  t ,  134708GN , ,  , ,  50 VA
,, ,, 13480 ,t ,, 30 vA

B. Bei  Gleichstrom
Hier ist der Wechselrichter Nr. 276 zwischen Licht-
netz und Transformator zu schalten.
Abgegebene Leistung des Wechselr ichters:  100 VA.
Es konnen also je nach Belastung 2-3 Trans{orma-
toren 270A oder 280A angeschlossen werden. Dabei
ist  zu ber i icksicht igen, daB infolge der unvermeid-
l ichen Eigenver luste die aufgenommene Leistung
eines vollbelasteten Transformators etwa 500/o hiiher
ist als obige Werte.

10=15 VA

15-20 VA

15 VA
20 VA

20 VA

15
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Alle Leistungsangaben gelten fi. ir Dauerbetrieb. Kurzzeitige Uberlastungen sind ohne weiteres zulåssig.
In Zahlentafel  l l  rechnet man, al lgemein mit  dem kleineren Wert  bei  Zt igen,mit  w.enigen Wagen und mit  dem groBeren
bei  Zt igen mit  v ie len Wagen.
Durch Vergleichen derZahlenwerte in den beiden Aufstel lungen låBt s ich feststel len,  wie groB der Leistungsi iberschuB
zwischen der zur Verf t igung stehenden Energie des AnschluBgeråtes und dem Stromverbrauch unserer Eisenbahn-
anlage sein kann.
Al lgemein kann giesagt werden, da8 der Transformator 280A eine Leistung abgibt ,  d ie f r i r  den Betr ieb eines Schnel lzuges
mit  6achsiger Lokomotive und 4 Wagen mit  Wagenbeleuchtungen gut ausreichend ist ,  so daB noch einige Beleuchtun!s-
stel len,  jede zu 1,5 VA, in die Anlage eingebaut werden kcinnen. Selbst  bei  ger ingem Leistungsi iberschuB kann ohne
weiteres ein Stel lpul t  mit  e in igen elektromagnet isch betåt igten Art ikeln eingebaut werden, da der Stromverbrauch nur
f0r kurze Zei t  er fo lgt .
Die nun folggnden åeispiele zeigen, wie man den Stromverbrauch einer Eisenbahnanlage und den Leistungsi iberschuB
ermit te ln kann.

Beispief  1

Eine Bahn besteht aus einer Lokomotive RS 790 und drei
Wagen. Wie groB ist  der Stromverbrauch? Wie groB
ist  der Leistungsi iberschuB bei  Verwendung eines Trans-
formators 260?

Die Lokomotive benci t igt  ( laut  Zahlentafel  l l )  ungefåhr
8-10 VA. Mit  Ri lcksicht  darauf,  daB die Lokomotive
normalerweise nicht  ununterbrochen stundenlang fåhrt ,
und nur drei  Wagen zu ziehen hat,  kann ohne weiteres
mit  dem kleineren Wert  (8 VA) gerechnet werden.

Der Trqnsformator le istet  ungefåhr 10 VA ( l t .  Zahlen-
tafel l).

Es verbleibt  e in k le iner Leistungsi . iberschuB (2 VA),  mit
dem noch zwei Miniaturbirnen gespeist  werden konnen.
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Beispiel  2
Eine Eisenbahnanlage besteht aus einem Personenzug
(Lokomotive RS 800) mit  4 Wagen und 4Wagenbeleuch-
tungen, AuBerdem slnd in der Anlage noch b Bogen-
lampen Nr.  448/1 eingebaut.
Wie gro0 iet  der Stromverbrauch?
Wle groB ist  der Leistungsi . iberschuB bei  Verwendung
eines Transformators 270 A?
Die Lokomotlve verbraucht ( laut  Zahlentafel  l )
ungefåhr iO VA
4 Wagenbeleuchtungen, jbde zu 1,5 VA 6 VA
5 Bogenlampen, lede zu 1,5 VA ,  .  . .  .  7,5 VA

Gesamtstromverb rauch ff i
Der Transformator 270A le istet  ungefåhr 25 VA
Es verbleibt  somit  e in Leistungst iberschuB von 1,5 V.A

IL i : l - . ' . '



Gesamtstromverbrauch 42 V A

Der Transformator 280A leistet laut Zahlentafel I nur 30 VA und ist zu schwach fi ir diese Anlage, Es empfiehlt sich
daher,  f i i r  d ie Beleuchtung'einen zweiten Transformator 270A bzw. 280A anzuschl ieBen, sb daB dann ein Leistungs-
i iberschuB von 13 VA bzw. 18 VA vorhanden ist ,  der entweder die Inbetr iebnahme eines zweiten Zuges oder den Ausbau
der Anlage mit  wei teren 18 bzw. 12 Beleuchtungsstel len ermogl icht ,

Da f i i r  d ie Betåt igung der Magnetart ikel  nur ein ganz kurzer StromstoB gebraucht iv i rd,  so kann in der obigen Rechnung
d ieser Stromvb rbiauch u nberiickslchti gt blei ben.

Beispiel  3

Eine Eisenbahnanlage besteht aus einem Schnel lzug mit
Lokomotive HR 800N und 4 Wagen mit  Wagenbeleuch-
tung 48412. Ferner sind noch 10 Beleuchtungsstellen 'und
1 Stellpult rnit 8 Magnetartikeln eingebaut.
Wie groB ist  der Stromverbrauch der Anlage?
Reicht der Transformator 280A mit  seiner.Leistung
hier aus?

Beispiel

Auf einer EisenbahngroBanlage laufen ein f i inf te i l iger
Schnel l t r iebwagenzug ST 800 mit  Ober le i tung sowie ein
G0terzug mit Tenderlokomotive TP 800 und .10 Gtlter-
'wagen. AuBerdem sind 20 verschiedene Beleuchtungs-
stel len und 2 Stel lpul te mit  je8'Magnetart ikeln eing.ebaut,

Die Lokomotive HR 800N verbraucht ( l t .  Zahlen-
tafel  l l )  ungefåhr 15 VA

4'Wagenbeleuchtungbn, mit  je 2 Gl i ih lampen,
jede zu 3 VA; verbrauchen 12 VA

10 Beleuchtungsstel len,  jede zu 1,5 VA, verbr,  15 VA

Wieviel Transf ormatoren 280 A werden, bendti gt?

Der f0nf te i l ige Schnel l t r iebwagenzug ST 800
bendt igt  ( laut  Zahlentafel  l l )  ungefåhr 20 VA
Die Tender lokomotive TP 800 benci t igt  ungefåhr 10 VA
20 Beleuchtungsstel len,  jede zu 1i5 VA 30 VA

Wie groB ist der Stromverbrauch dieser Anlage? Ge6amtstrdmverbrauch 60 VA

Da ein Transformator 280A 00 VA. le istet ,  kommen wir  bei  d ieser Anlage noch mit , !  Jransformatoren 2S0A, die f0r
den Zweizugbetr ieb ohnehin benot igt  werden, aus.



Bedienung und Behandlung der MARKLIN'AnschluBgeråte
Hier brauchen wir  uns nicht  den Kopf zerbrechen, denn die Bedienung der MARKLIN-AnschluBgeråte ist  k inder le icht '

Man hal te s ich nur an die jedem Geråt beigegebene Gebrauchsanweisung, die man vor dem erstmal igen AnschluB an

das Lichtnetz durchlesen sol l .  Vor al lem r iberzeuge man sich,  ob Stromart  und Spannung des Geråtes mit  der Licht-

le i tu ng i ibereinst immen.
Die MARKl|N-Transformatoren haben einen eingebauten Uberstrom-Ausschal ter .  Bei  Uber lastungen und Kurz-

schl i issen in der Bahnanlage wird durch diesen selbst tåt ig der Strom abgeschal tet ,  so daB Beschådigungen der Geråte

ausgeschlossen sind.
Da aber diese Ausschal ter  von dem jewei l igen Betr iebszustand der AnschluBgeråte abhångig s ind, sol l  bei  KurzschluB

der Strom immer am GeschwindigkeitsreSler ausgeschaltet werden.

Jedes AnschluBgeråt erwårmt s ich im Betr iebe, was jedoch ohne Ein{ luB auf die Leistung ist  und dem Geråt auch nicht

schaden kann,
Al le MARKLIN-Translormatoren bedi . i r fen keiner besonderen Wartung. Bei  sachgemåBer Behandlung ist  d ie Lebens-

dauer al ler  MARKLI N-AnschluBgeråte fåst  u nbegrenzt.

Wechsetr ichter

Der Wechselr ichter wird an die Steckdose der Licht le i tung (Gleichstrom) angeschlossen, und der Stecker des Trans-

fbrmators ist  in"  d ie Steckbuchsen des Wechselr ichters einzuf0hren. Boi  Verwendung von 2 oder 3 Transformatoren

ist  e in Drei fachstecker dazwischen zu schal ten.  Man hat darauf zu achten, daB die Spannung, f r i r  d ie der

Wechselr ichter gebaut ist  und die aul  seinem Leistungsschi ld angegeben ist ,  auch mit  der in der Wohnung

vorhandenen Netzspannung t ibereinst immt.  Der Wechselr ichter l iefertbei  normaler
Belastung eine Wechselspannung von rund 220 Vol t '

lnr  Leor lnuf  sol l  der Wechselr ichter mogl ichst  n icht  in
Betr iob gol ]ommen werden, sondern erst  dann, wenn die

Transformatoren angeschlos-
sen sind,

Abb. 9 Giiterzug mlt MARKLIl{.Lokomotlve CCg 000 und mlt Super.Modell.Giitelwagen



4. Lokomotiaen und Tr iebw dg en
Dampflokomotiven

Hauptabmessungen:
Achsfolge . .  2 'C1
Zyl inder-Durchmesser . . , . .  600mm
Durchmesser der Treibråder 2000 mm
Laufrad-Durchmesser,  vorn 850 mm

,, hinten 1250 mm
,Achsstand mit Tender . . . .20320 mm
Dienstgewicht. . . , .  1101,
Långe tiber Puffer .23940 mm
GroBte Geschwindigkei t  . ,  .  120krn/st

Tender:
Wasservorråt  . . , , , .
Kohlenvorrat
Raddurchmesser , , .
Leergewicht
Dienstgewicht. . . , ,

32 cbm
10t
1000 mm
31 ,6t
75,5 t
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Abb..10 2/  G l /  HeiBdampf 'Zweizyt inder-Einhei ts-Schnel lzuglokomotive der Deutschen Reichsbahn
Vorbi ld der MARKLIN-Miniatur lokomotive HR 800 l l
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Del wichtigste Teil unserer Eisenbahh ist'ohne Zwellet die Lokomotive, der wir jetzt besondere Aufmerksamkeit schenken
wol len.
Es ist  nat t i r l ich nicht  mdgl ich,  in dieser k le inen Schr i f t  a l les Wissenswerte t iber die groBen Vorbi lder der MARKLIN'
Miniatur lokomotiven zu bi ingen, denn dazu mi iBten B0cher mit  v ie len hundert  Sei ten geschr ieben werden.
Wer s ich von unseren Eisenbahnfreunden.ernsthaft f i . i r  d ieses lehrreiche Gebiet  interessiert ,  kann sich an Hand der im

Buchhandel so zahlreich vorhandenen Schriften und Biicher tiber Lokomotiven weitestgehend unterrichtenr
Wir aber wol len uns nur mit  dem Wicht igsten beschåft igen, was zum Verståndnis der nachstehenden Ausf0hrungen

erforderlich ist.
Die Dampflokomotive besteht aus einem Kessel  mit  der Feuerung, den Zyl indern mit  Tr iebwerk und Rådern und dem
Frihrerhaus zur Bedienung. Je nach Verwendungszweck der Lokomotiven werden Schnel lzug-,  Personenzug- und
Gi i terzuglokomotiven unterschieden, die vor al lem im Raddurchmesser der angetr iebenen Achsen (Treib- und Kuppel-
achsen) voneinander abweichen.
Schnel lzuglokomotiven haben groBe Råder.  Sie sol len mit  e iner Radumdrehung einen mogl ichst  langen Weg zur i ick-

legen. Personenzuglokomotiven haben Treibråder,mit  mit t lerem Durchmesser,  da hior nicht  so hohe Geschwindig-
keiten gelordert werden. Dem gegeni.iber stehen die Gilte,rzuglokomot.iven mit kleinen Treib- und Kuppelrådern' Bei
ihnen wird durch eine.Kolbenbewegung. wegen,des kleinen Radumfanges auch nur eine kleine Wegstrecke zur i lck-
gelegt.  DafUr ist  aber die Zugkraf t  um so groBer,  d ie ja zum Ziehen eines schweren Gi. i terzuges notwendig ist .

l -okomotlven, die langeStrecken durchfahren, mi iSsen vlel  Kohle t rnd Wasser mit f i ihren, die daher in einem besonderen

Wagen, dem Schlepptender oder kurz Tender,  mitgenommen weiden'
Lokåmotiygn fi. ir kurze Strecken und den Veråchiebedienst benotigen geringere Vorråte und f0hren diese in Wasser-

dnd Kohlenkåsten mit ,  d ie auf der LokomotiVd selbst  angebracht s ind.  In ihnen ist  a lso Lokomotive und Tender ver-

einigt ,  man nennt s ie daher Tender lokomotiven'

Abb. 11 Gt Gi i terzug-Tender lokomotlvc,  Achclolge C
Vorbl ld der MARKLIN-Mlnlatur lo lomot lve TM 800

g0
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Zur einfachen Kennzeichnung der Lokomotivgattungen
benutzt  man Buchstaben. Es werden gekennzeichnet:

Schnel lzuglokomotiven durch

Tender lgkomotiven erhal ten zu diesen Hauptgattungs-
zeichen ein k le ines,, t " ,  a lso:

Schne. l lzug-Tender lokomotive ,  St
Personenzug-Tender. lokomotive .  Pt
Griterzug-Tenderlokomotive Gt

s
P
G
z
L

Personenzuglokomotiven
Gi i terzuglokomotiven
Zah n rad lokomotiven
Lokalbah n loko mot iven

I

Dampl lokomotiven
Elektrische Lokomotiven
Diesel lokomotiven

t t

t ,

, l

Nach der Betriebskraft. teilt man die Lokornotiven ein in:

Moto.rlokomotirlen
Druckluftlokomotiven

Uber die Bauart  und den Verwendungsz.weck einer Lokomotive gibt  auch deren Betr iebsndmmer AufschluB, die al l :
sei t ig groB und deut l ich angeschr ieben ist .  Die ersten 2 oderS Zi f fern der Betr iebsnummer s ind die s6genannte Stamm.
nummer,  d ie bei  jeder Lokgattung anders ist .  Dåmpflokombtiven tragen folgende Stammnummern:

Schnel lzuglokomotiven;.  . .  0.1 .b is19
Personenzuglokomotiven 20 bis 3g
Gtiterzuglokomotiven 40 bis 59
Schnel l -  und Personenzug-
Tender lokomotiven .  61 bis 79

Elektr ische Lokomotiven tragen vol  der Stammnummer die Bezeichnung E, elektr . ische Jr iebwagen ET, Eie Stamrn-
nummerndere|ektr ischenLokomotivensindwiefo|gteingetei | t :

Schnel lzuglokomotiven E 01 bis E 29 Personenzuglokomotivei i t '  t  go nis g ss '
Gr i terzuglokomotiven E 60 bis E 100

Ahnlich ist die Bezeich.nung der Triebwagen na.ch ihrer Hochstgeschwindigkeitr S6p.d9rb,ggel!9n haben besondere
Nummern, z.  B.  von 101 bis 200 bei  Gleichstrombetr ieb.  . .

Giiterzug-Tenderlokomotiven , . B0 bis 96
Zahnradlokornot iven :  .  97
Lokalbahnlokornot iven 98
Schmalspur lokornot iven 99
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(1 'c)  (c 1 ' )

Ein weiteres wicht iges Merkmal der Lokomotiven ist  d ie Kennzeichnung der Achsfolge. AuBer den Treib- bzw. Kuppel '

achsen, die vom Xotnen Uber dieTreibstangen angetr ieben werden, haben viele -  insbesondere die schnel l fahrenden -

Lokomotiven noch sogenannte Laufachsen, die die Lokomotive s icherer im Gleis,  vor al lem in der Krt immung { i ihren

sol len.
Zahl  und Reihenfolge der Lauf-  und Kuppelachsen werden auf Grund eines Beschlusses des internat ionalen Eisenbahn-

verbandes und des Vereins Mit te leuropåischer Eisenbahnverwaltungen au{ einfache Weise gekennzeichnet.
Die Laufachsen werden mit  arabischen Zahlen, die angetr iebenen
gekuppel ten Achsen mit  groRen lateinischen Buchstaben be-
zeichnet.  Es bedeutet  h ierbei l
A. als erster Buchstabe des ABC :  1 einzelne Treibachse, B :  2 gekuppel te Achsen,

C :  3 gekuppel te Achsen usw.

Je nach Anordnung der Lau{achsen, bzw, vor oder hinter den gekuppel ten Achsen,
welden auch die Zahlen elngesstzt .  Demnach wird eine Lokomotive mit  3 angetr iebenen
gekuppel ten Achsen mlt  C und elne Lokomotive mit  e iner vorderen Laufachse und
2 angetr iebenen gekuppel ten Acheen mlt  1 B gekennzeichnet '

Diese Bezeichnungen getten nur f i i r  Achsen, die im Hauptrahmen der Lokomotive
l iegen.
Bei  untertei l tem Fahrgsslol l  werden die Achsgruppen besonders gekennzeichnet;  es
erhal ten dann die nicht  lm Hauptrahmsn der Lokomotive l iegenden Achsen einen i iber
der Zei le stehenden Belctr lch,  wåhrend mehrere Achsen in gemeinsamem Gestel l

in Klammern gesotzt  wordon, z,  B.  (1 '  C) (C 1') .
Sind die Treibachssrr  n lcht  gekuppel t ,  d.  h.s ie s ind nicht  durch eine Stange miteinan-
der verbunden, sondorn s lnzeln durch ie ein oder zwei Moioren angetr ieben (Einzel-

achsantr ieb),  so orht l l t  t lor  Konnbuchstabe eine auf der Zei le stehende kleine o,  z.  B.

bedsutetdie Kennzelehnuttg l 'Do 1'vorn eine Laufachse, dann 4 einzeln angetr iebene
Treibachsen uncl  l t l t t ton wlodor olne Laufachse (s iehe Abb.) .  Auch hier l iegen die
Laufachsen nicht  l r r r  HauDtrdl tmotr  der Lokomotive'

A.uBer diesen voreclr lor l r t r ton Gat lurrgebezeichnungen gibt  es noch eine groBe Zahl  von

dienst l ichen Bozolchr)un06n und Nummern, auf die wir  aber hier nicht  e ingehen ki innen.
Denn groB le l  d lo Zahl  dor Lokonrot lven, die s ich schon åuBerl ich wesent l ich voneinan-
der untersclroldsrr ,  ur td c l ls  auBgrclsm durch die Merkmale ihres Baujahres und ihrer
Herkunft  vereel t lodsn alnd.

Bsi  v le lon eloktr leclrgn Lokomotlven und Tr iebwagon werden die Bezeichnungen votn

und hlnten durch dle Buchetabon V bzw, H an dsn Fi lhrerstånden kdnnt l ich gemacht.Abb, 12 Verschiedene Achefolgen
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Elektrische Lokomotiven

Hauptabmessungen
El8 Etg

Achsfolge 1 'Do 1'  1 '  Do 1'
Treibrad-

durchm, 1600 mm 1600 mm
Lånoe iiber

Priffer 16920 mm 16920 mm
gtunden-

le istung 4130 PS 5500 PS
b.117km/st  b.180km/st

H6chstge-
schwindig-
kei t  150 km/st  180 km/st

Dienst-
gewicht 109 t  113 t

Beide Lokomotiven
haben 4 Treibachsen, die ein-
zeln durch je einen Motor

angetr ieben werden.

Die Krafti ibeitragung er-
fo lgt  doppelsei t ig zu'
nåchst auf eine Hohl-
wel le,  d ie die Treibachse
umschl ieBt.  Von dieser
Hohlwel le aus werden
durch den sogenannten
AEG- Federtopfantrieb

die Treibråder in Umdre-
hung versetzt .  Der Feder-
topf besteht aus einer Anzahl  Schraubenfedern in Stahlgehåusen, die zwischen einem Speichenstern der Hohlwel le und
die Speichen des Treibrades geschaltet ist. Seine ,Aufgabe ist es, die Antriebskraft auf die Råder zu i ibertragen und zu-
gleich k le ine Bbwegungen der Treibachse, die durch Gleisunebenheiten (Schienenst6Be) hdrvorgerufen werden, zuzulas-
sen, Bei  denTreibrådernderMARKLlN-Lokomotive MSS00istdieserAntr ieb durch besondereFormgebung nachgebi ldet .

Abb. 13 Schnel lzuglokomotlvc dol  Baureihe E 18 mit  Achsfolge l 'Do 1' .
Vorbi ld der MARKLIN-Miniatur lokomotlve MS 800. Die nåchste grdBere und står.kere El lok ist  d ie E 19.
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.  Abb. 14
Fahrleitung mit Gittermagten auf ciner

.  

zweigleis igenStrecke

24

l'n den letzten Jahrzehnten wurden viele Eisenbahnstrecken auf elektri-
schen Betrieb umgestellt. Gerade die elektrische Lokomotive hat in
j r ingster Zei t  s ich der Dampflokomotive nicht  nur ebenbi i r t ig gezeigt ,
sondern s ie auch, an ihren Leistungen gemessen, in mancher.  Beziehung
iiberholt.

Die El lok E 18 (Abb,13) kann bis zu 5000 PS entwickeln und bewålt igte
z. B, bei .€iner Versuchsfahrt die Strecke Mi.inchen-Stuttgart mit auBer-
ordent l ichen H<lhenunterschieden mit  e iner Anfrångelgst  von 10 D-Zug-
Wagen in einer Zei t  von 2 Stunden und 17 Minuten, wåhrend fr i . iher f i i r
d iese 245 km lange Strecke der schnel lste D-Zug mit  Dampflokomotive
mehr als 3 Stunden gebraucht hat.

Der Hauptvortei l  beim elektr ischen Eisenbahnbetr ieb l iegt  in erster Linie
dar in,  daB die El lok nicht  wie die Dampflokomotive Brennstof f  und
Wasser mit  s ich f i ihren muB, s le nimmt ihren Kraf tbedarf  wåhrend der
Fahrt  aus einer fest  ver legten Fahr le i tung (Abb. 14).

In:Deutschland und einigen and€ren europåischen Låndern wird f i . i r
den elektr ischen Betr ieb der Fernbahnen in der Regel  Wechselstrom
mit  e iner Spannung von 15000 Vol t  und 162/,  Per ioden/sec. verwendet,
die auf der El lok durch einon Trans{ormator auf die Gebrauchsspannung
der Lokomotivmotoren umgespannt wird.  Die Kraf t  wird von den Motoren
dur: ih reinen Stangenantr ieb,  durch Zahnradvorgelege und Stangen
oder,  wie bei  den neueren Reichsbahnlokomotiven, ausschl ieBl ich durch

.Zahnrådei  in der Form des Einzelantr iebes auf die Achsen i ibertragen.
'Die elektr ischen Lokomotiven haben vorn und hinten je einen Fi ihrer-
stand mit  den Bedienungshebeln,  mit  deren Hi l fe die Lokomotive ge-
steuert  wird,  und den zahlreichen MeBgeråten, die Spannung, Stårke des
Fahrstromes und Geschwindigkei t  anzeigen,

I



Schnelltr iebwagen FDt und Triebwagen

Bekannt unterdem Namen,,Derf l iegende Hamburger, ,
hat  s ich im Schnel lverkehr auf der Strecke Ber l in
Hamburg der dieseielekir ische Schnel l t r iebwagen der
Deutschen Reichsbahn so erfolgreich bewåhrt ,  daB
spåter auch au{ den: groBen Fernstrecken diese
Schnel l t r iebwagen eingesetzt  wurden; so z.  B.  , ,Der
f l iegende Kci lner"  auf der 'strecke Ber l in-K<i ln,  , ,Der
fl iegende Stuttgartei" auf der Strecke Berlin-Stutt-
gart  usw,

Abb. 15 2. ie i l igerdioseleleklr ischer Schnel l t r iebwagen der
Deutschen Reichsbahn

Auf den groBen Strecken in USA bewåhren
sich die dieselelektr ischen Tr iebwagen beson-
ders gut.  So durchei len z.  B.  fahrplanmåBig
solche Ziige die 3600 k'm lange Strecke Chi:
cago-Los Angeles in knapp 40 Stunden,.

Abb. 16 Amerikanischcr Diesel t r iebzugf
.  Vorbi ld des MARKLIN-Schnel l t r iebwagenzuges ST 800

(siehe Seite 73)
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Der dieselelektr ische Schnel l t r iebwagen hat in der Regel  vorn und hinten einen besonderen Maschinenraum, in dem

ie ein schwerer,  Dieselmotor,mit ,v ie len hundert  Pferdekråf ten eingebaut ist .  Diese Motoren sind mit  Stromerzeugern
(Generatoren) gekuppelt, De.r hier erzeugte Strom treibt zwei Elektromotoren, die denWagen fortbewegen,

Die Kraf t i ibertragung auf die Råder und die besonders ausgebi ldete Steuerung der Fahrmotoren ermcigl ichen, daB die
Dieselm'otoren wir tschaft l ' ich und unterhal tungstechnisch am besten ausgenutzt  werd,en konnen. Die Dieselmotoren
laufen stets in ihrem gi inst igsten Leistungs- und Drehzahlbereich,  wie verschieden auch die Forderungen an Zugkral t
und Geschwindigkei t  sein mogen. Hier in und auch im stufenlosen Anfahren l iegt  t rotz der schweren und teueren Aus-
f thrung die Uber legenhei t  des dieselelektr ischen Antr iebs gegeni iber den fr t iheren Antr iebsarten. In Amerika ist  d ie
Entwicklung der dieselelektr ischen Lokomotiven und Tr lebwagen aul  e ine besonders hol ie Entwicklungsstufe gebracht

worden. Bei  den Diesel lokomotiven wird der gesamte Innenraum von den Maschinen ausgef0l l t ,  und es s ind of tzwei
oder drei  derart ige Fahrzeuge zu einer Einhei t  zusammengekuppel t  (Leistung 5-6000 PS).

El ektr ische Triebwagen

Abb. 1 7
Oberleitu ngstriebwagen
f i i r  den Bezirksverkehr

Dle cloktr leclrcn Strecken der Reichsbahn konnen auch von Oberlei tungstr iebwagen befahren werden, die den Strom,
ebonco wla c l le olektr lecl tcn Lokomotiven, dem Fahrdraht entnehmen,

Bel l  lhnen elnd t l lc  Elcktromotoren ebenfal ls unrni t te lbar in die Wagen f [ ] r  Personenbeforderung eingebaut.  Am Anfang
und am Ende leclee Tr lebwagenzuges bef inden sich Fi ihrerstånde, von denen aus die Steuerung der Motoren des ganzen

Zugea batåt lgt  wordcn kann,

2()
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Eine Sonderbauart  s ind die Aussichtstr iebwagen (Abb. 18) '
Sei tenwånde und Dach dieser Tr iebwagen bestelren aus Glas und
sind nur durch dt inne Streben verbunden. Einige Fahrzeuge be-
si tzen sogar ein Rol ldach, das bei  schdnem Wetter geoffnet wird,
Die Aussichtstr iebwagen sind f  i . i r  landschaft t ich besonders
schone Strecken best immt und bieten den.schaulust igen Reisen-
den die Mogl ichkei t ,  d ie Landschaft  ungehindert  zu.genieBen,
ln der Schweiz s ind Schnel l t r iebwagen åhnl icher Bauart  unter
dem Namen Roter bzw, Blauer Pfei l  bekannt.

5. Personen- und Giiterwagen
Die Technik des Eisenbahnwagenbaus hat in den letzten, Jahren
sehr groBe Fortschr i t te gemacht,  und die Personen- und Schnel l -

Abb, 18 Aussichtstriebwagen im Berchiesgadener Land

zugwagen werden jetzt  nur noch in der eisernen Bauart  her-
gestel l t ,  d ie bei  etwaigen ZusammenstdBen und Entglei-
sungen fast  unverwUst l ich s ind,
Auch wurde das Tonnendach ål lgemein eingefr ' ihr t ,  wei l  es
im Bau und in der Unterhal tung bi l l iger ist '
Schnel lz i ige und Fern-Schnel lz0ge bestehen aus vier-
achsigen Wagen mit  sogenannten Ha:rmonikaVerbindu'ngen,
die einen durchlau{enden Gang'  herstel len (Durchgangs-

zii ge, abgekiirzt D-Zii ge),
Die Wagen der sonst igen Reisezi ige,  vor al lem auf Neben-

bahnen ohne Bahnsteigsper ie,  haben håuf ig ol fene Uber-
gånge, die nur vom Zugpersonal  benutzt  werden dtr fen'

Bei  der ål teren Bauart ,  den sogenannten Abtei lwagen, s ind

keine Ubergånge vorhanden. {
Abb, 19 lm Spelsewagen



'  Was bedeutet  z.  B.  d ie Bezeichnung: , ,8 C 4 i i 'n an einem Schnel lzugwagen?
Ebenso wie die Lokomotiven haben auch die Eisenbahnwagen ihre verschiedenen Gattungsbezeichnungen. Bei  den
Personen- und schnel lzugwagen bezeichnet r i ran al lgemein mit  dem Buchstaben:

A einen Wagen mit  Abtei len l .  Klasse
B i l .

.  -c , ,  , ,  , ,  , ,  l l l .  , ,
Die Bezeichnungen AB, ABC; BC usw. bedeuten Wagen mit  Abtei len verschiedener Klassen (Hauptgattungsbuch-
staben).  Packwagen erhal ten die Bezeichnung Pw bzw, pwg fr i r  Gi i terz i lge.

^",;3lo,'xl;:1",ililåil;i:ffii"l"',",li:i;l[Jlål^"
Die Zahl  4 gibt  d ie Anzahl  der Achsen an, Die Achszahl  steht immer hinter den Hauptgattungsbuchstaben;sie wiro
nur bei  Wagen mit  mehr als zwei Achsen angegeben.
Als Nebengattungszeichen bedeutet :  i i  Ubergang, mit  Fal tenbålgen (Harmonikaverbindung)

i  of fene Ubergangsbr i icken.
, ,BC4i i ' t  bedeutet  a lso;4achsiger Schnel izugwagen mit  l l ,  und l l l .  Klasse mit  Ubergang zum nåchsten Wagen durch
Faltenbålge. Die Bewir tschaftung der Speise- und Schlafwagen wird durch die , ,MITROPA" (Mit te leuropåische Schlaf-
und Speisewagen-Akt iengesel lschaft)  und die , , lnternat ionale Schlafwagen-Gesel lschaft"  ausgeft ihr t .  Die Wagen sind
Eigentum dieser Gesel lschaften.

28
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Unter jedem 4achsigen Wagen bef inden sich 2 Drehgestel le mit  je2 Achsen, Da die
Drehgestel le,  wie es ja der Name schon sagt,  drehbar angeordnet s ind,  passen sie
sich jeder Kr i immung des Gleises an. Vereinzel t  g ibt  es auch 6achsige Schnel lzug-
wagen mit  je zwei 3achsigen Drehgestel len,

Trotz ihrer groBen Långe konnen die Wagen gut die Kurven durchfahren. ,AuBerdem
ermogl ichen die Drehgestel le,  den Wagen noch besser abzufedern,  a ls dieses fr i lher
der Fal l  war.  Mit  Hi l fe der drei fach eingebauten Abfederung werden nunmehr al le
StoBe und Schwingungen aufgefangen und ausgegl ichen, besonders die,  welche
von den StoBfugen der Gleise herr0hren,

Und tatsåchl ich ist ,  was jeder v ie l le icht  schon selbst  bemerkt  hat,  e in fast  vol lkom-
mener stoB- und erschi i t terungsfreier Gang der groBen Schnel lzugwagen erreicht .
Nur ein sanftes,  fast  geråuschloses Wiegen ist  jetzt  spi i rbar und kein rat terndes und
stoBendes Rol len der Råder i lber Schienen und Weichen, wie in f r i . iheren Zei ten.

Ft i r  den internat ionalen Durchgangsverkehr werden besondere Wageneinhei ten,  d ie
, ,Pul lmanwagen",  verwendet,  d ie den verwcihntesten Anspr[ jchen der Reisenden
Rechnung tragen,

I

t_

Abb- 21 lm Spe.ibewagen

DeiTisch ititg.edeckt

Personenwagen sind im al lgemeinen kt i rzere,  meist
2- oder 3achsige Wagen. Hier gibt  es verschiedene
Ausfr ihrungen, die uns zum Tei l  bekannt s ind.
Abb. 22 zeigt  e inen 2achi igen Einhei ts-Personen-
wagen l l .  und l l l ,  Klasse'mit  of fener Ubergangs-
brr icke in eiserner Bauart ,

Abb.22 Personenwagen

Vorbi ld des MARKLIN-Miniaturwagens 327
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Auch die Ggterwagen sind je nach ihrem Verwendungszweck verschiedenart ig ausgef i ihr t .  Jede Bauart  hat  e ine be-

st immte Gattungsbezeichnung, die in der Regel  auch als Name eines Reichsbahndirekt ionsbezirkes (Gattungsbezirk)

an den Wagen angeschr ieben ist .
Hauptgattungszeichen einiger Giiterwagen

Gri terzugpackwagen
gedeckter Wagen (Kassel ,  M0nchen)
Verschlagwagen (Viehwagen) (Al tona)
of fener Wagen f t i r  15 Tonnen (mit  holzernen Wånden , ,Hal le",  mit  e isernen Wånden , ,N0rnberg")
of fener Wagen f i . i r  20 Tonnen (Essen, Breslau)
Rungenwagen (Stuttgart)
Plat t formwagen mit  e isernen Rungen (Schienenwagen) (Augsburg)
Vier-  und mehrachsiger Plat t formwagen mit  e isernen Rungen (Koln)
Plat t {ormwagen mit  e isernen Rungen und Drehschemel (Regensburg)
Arbei tswagen

Dann folgen noch Angaben i lber das Eigengewicht,  d ie Ladelånge und Tragfåhigkei t ,  den Abstand der Achsen (Achs-

stand),  den Heimatbahnhof und åhnl iches.

i , i ] l l l ; i l i l l i i l t ; l l l r : l t : l i i r f ' ' : . " "  ' "  f  ' ' "  : ' . '  - : ' . i ' : i - t1:r1. : l i | i l l l

.  . . i , : ,  t r t i  i ' i  .
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X

Abb, 23 Gedcckter groRråumigor 1s'Tonnen-wagen
(G Breslaut.  Vorbi ld des MARKLIN-Mit t iat t l rwagens 320

Alrb. 24 Rungenwagen (R Stuttgart)
Vorbl ld dse Mi{RKLIN-Miniaturwagens 321



Abb. 25 Offener Giiterwagen einer Privatbahn mit 20 Tonnen
Ladegewicht und mit  Bremserhaus (Om), Vorbi ld des
MARKLtN.Miniaturwagens 315

Die Sonderanspniche des Gi i terverkehrs
wurden in den letzten,Jahren derart  groB, daB
man dazu [ iberging, die Gi i terwagen zu ver-
groBern und das Ladegewicht zu erhoheh.
Neben einer stat t l ichen Anzahl  anderer
neuer v ierachsiger Gi i terwagen wurden auch
GroBgi i terwagen mit  e inem Ladegewicht
bis zu 60 Tonnen in den Dienst der Reichs-
bah n gestel l t .  Besonders wi  rk l ichkei tsgetreu
wirkt  e in Zug mit  MARKLIN-Super-Model l -
Giiterwagen, Diese aus Leichtmetallspritz-
guB hergestel l ten Wagen zeigen noch bes-
ser die Einzelhei ten ihrer groBen Vorbi lder
bis ins k le inste ausgefr ihr t .  Vor al lem sind
es die v ierachsigen Super-Model l -Gt i ter-
wagen, die hel le Begeisterung auskisen.

Abb. 26 Kesselwagen
Bremserhaus.
wagens 314

f i . i r  Transport  von Benzin usw. mit
Vorbi ld des MARKLIN-Miniatur-

Abb.27 l '  E-oi i terzuglokomotive Reihe 44 der Deutschen Reichsbahn
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6. Die ($EEIIIII) -I-,okomotiamotoren

Es wtirde uns nicht befriedigen, nachdem wir auf den vorhergehenden Seiten die groBen 
"".f;,r::::ffr:: l / |?:H:lokomotiven und Schnel l t r iebwagen kennengelernt  haben, wenn wir  uns nicht  auch mit  den elektr ischen Vorgången und

der Wirkungsweise der k le inen Lokomotivmotoren beschåft igen.
Die k le inen Abmessungen der Miniatur lokomotiven er lauben es nicht ,  d iese als r icht ige Dampflokomotiven mit  Kessel
und Spir i tusbeheizung auszuf i jhren. Daher mi issen auch die Lokomotiven mit  dem Aussehen einer Dampflokomotive
mit  e inenr elektr ischen Antr iebsmotor ausgerr istet  werden. Um aber hier in der Benennung dieser Lokomotiven in keine
Widersprt iche zu geraten, erhal ten dieee elektr isch betr iebenen Lokomotiven die Tusatzbezeichnung,,Dampfform,, .
Je nach Art  der Stromzuft ihrung. konnen wir  bei  der MARKLIN:Miniaturbahn unterscheiden,

Stromzuf i ihrung durch Oberlei tung = Stromzuf i ihrung durch Unter le i tung (3.  Schiene).

l .  Stromzuf0hrung durch Obet le i tung
Aufge hdngter Fahr draht

Motor Abb. 28 Stromzuffihrung durch Oberleitung
It t t  GtolJbotr ieb (vgl '  Abb. 14) f i . ihr t  e ine oberhalb der Bahn isol ier t  aulgehångte Draht le i tung den Strom. Dieser wird
vt t t t  t t l t tet l l  ntr f  c lorn Dacl t  c ler  Lokomotive isol ier t  befest igten BLigel  abgenommen und von dort  zu den Motoren, wo er
cclr te At l lo l t  le istot ,  woi torgoloi tot ,  lm Fi . ihrerstarrd bef inden sich die Reglervorr ichtungen und Meggeråte.  Von den
Mtt l t t tet t  gelnrr l l t  e lor  strotn zt t  r let t  Rådern.  Von diesen wird er durch die schionen zum Kraftwerk zur i lckgefr ihr t ,

3g
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Bei dem MARKLIN-Oberlei tungssystem wird der Strom vom AnschluBgeråt,  das wir  uns als das Kraf twgrk voretel len
k<!nnen, durch Kabel  dem AnschluBmast 407MA und'der Oberlei tung zugeft ihr t '
Der Stromverbraucher ist, genau wie im GroBbetrieb, der in der Miniaturlokomotive eingebaute Elektromotor.

Der Weg des Stromes zu diesem Elekttomotor ist:

AnschluBgeråt (Kraftwerk) 
- 

rotes Kabel 
- 

AnschluBmast 
- 

Oberleitung,(Eahfdraht) - Stromabnehmer auf dem Dach
der Lokomotive - Lokomotivmotor.
Nachdef i  der Strom im Lokomotivmotor und in der Umschal tvorr ichtung seine Arbei t  ge[eistet  hat ,  f l ieBt er zurt ick zum
AnschluBgeråt.

Der Riickweg ist dann:
Vom Motor zum Motorkdrper-  Råder ' -AuBenschlenen -Sohienenk<irper-
FuB des AnschluBmastes-braunes Kabel  -AnschluBgeråt (Kraf twerk).

Abb, 29 zeigt  den Stromverlauf .  An Hand der eingezeichneten Pfei le konnen
wir  den Weg des.Stromes gut verfolgen. Auch sehen wir  deut l ich,  daB Mast
und FuB durch einen lsol iersockel  voneinander elektr isch getrennt s ind.
Der ledernde Stromabnehmerb0gel  auf dem Dach der Lokomotive ist  eben-
falls durch eine lsolation vom Lokomotivk<irper getrennt.

Das Aufstel len der Oberlei tungsmaste und das Zusammensetzen des Fahr-
drahtes wird im Abschni t t  8 ausf i ihr l ich beschr ieben.

2. Stromzufiihrung durch Unterleitung

Die Lokomotiven mit Dampf{orm erhalten flen Strom durch Unterleitung,
und zwar durch eine dr i t te,  isol ier t ' l iegende Schiene, die s ich zwischen den
beiden AuBenschienen bef indet (vgl .  Abb. 31).

Der vomlAnschluBgeråt kommende Strom wird durch das an das Anschlu0-
Gleisstrick 3600AA bzw.3600DA befestigte rote Kabel zur Mittelschiene
geleitet.

AnschluB.
mast
407 MA

rot
Anschluf-

gerdt

brøun
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braunes Kabel : Masse

rotes Kabel - Stomzufiihrung

Abb.30 Stromzufiihrung durch eine dritte isolierte Schiåne

Zum Motor Rdder

hruun rol
Anschlufigerdt IsolicrtcMittclschiene

,Abb, 31 Stromverlauf belm
Unt.rloltungsbotrleb

34

Von.d.iesbr Mittelschiene wird der Strom durch Schleif-
kontakte, die an der Unterseite der Lokomotive angebracht
sind, abgenommen und dem Motor zugef i ihr t .
Nachdem der Strom im Motor und in der elektrischen Um-
schaltvorrichtung seine Arbeit verrichtet hat, erfolgt die
Ri icklei tung durch die Råder zu den AuBenschienen. Von
diesen wird er durch den Schienenkorper zum AnschluB-
geråt zur0ckgefiihrt.
bei Weg d-es Stromes beim Unterleitungsbetrieb ist
(Abb.31):

AnschluBgeråt (Kraftwerk) - rotes Kabel _' AnschluBgleissti ick - Mittelschiene -
Schleifkontakte der Lokomotive - Lokomotivmotor - Motorkorper-Råder-AuBen-
schienen -  Schienenkorper -  braunes Kabel  -  AnschluBgeråt (Kraf twerk).
Die Rr icklei tung des Stromes erfolgt  auch hier durch die Råder und AuBenschienen.

Isotat inn gn^6hångiges Fahren, von,zwei Zi igen auf elnem Gleis

Diese beiden getrennten Stromzuf i ihrungen (Oberlei tung und Unter le i tung) erm6g-
l ichen es,  daB man zwei Zi ige unabhångig voneinander auf einem GIeis fahren
lassen kann. Die Stromzuf i ihrung erfolgt  in dlesem Fal l  bei  e inem Zug wie bisher
durch die Mit te lschiene (Unter le i tung),  beim andern Zug mit  Lokomotive,  z.  B.  RS 800
oder MS 800 durch die Oberlei tung. Es konnen abor auch zwei Oberlei tungslokomo-
tiven fi. ir Zwei-Zugbetrieb verwendet werden. Hlerbei wird die eine Lokomotive auf
Ober- und die andere auf Unterleitung geschaltet (siehe auch Seite 42). GrdBte Be-
tr iebssicherhei t  is t  durch diese Stromzuft ihrung gewåhrleistet ,  insbesondere durch
die Ausr0stung der Lokomotiven mit  der Perfektschal tung.

I
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B. Wirkungsweise der elektr ischen Kl6inmotoren

wir wissen jetzt wo der strom herkommt und welchen weg er einschlågt, bis

der Strom zu i lem Motor unserer Miniaturlokomotive gelangt.

Uber die Elektromotoren al le in konnte man schon dicke Bi icher schreiben und

im Rahmen dieser schr i f t  kann auch hier nur das wicht igste,  was zum ver-

ståndnis unbedingt erforderlich ist, gebracht werden.

Die wirkungsweise eines Etektromotors baut sich auf folgendem. Grundgegetz

der Lehre vom Magnet ismus auf :

Gteichnamige Pole stoRen sich ab, ungleichnamige Pole z iehen sich an.

Durchf l ieBt ein elektr ischer Strom eine Drahtspule,  so entsteht ein magnet isches Feld,  und ein

innerhalb dieser Spule bef indl icher Eisenkern wird stark magnet isch'

Befest igen wir  z.  B.  drei  solcher Magnete auf einer drehbaren Achse, die zwischen zwei entgegen-

g""" t r t ln polen eines anderen Elektromagnets angeordnet ist  (s iehe Abb,32) '  so werden nach

åx,H""ff"Tlll'3?'L'?3il;:,"';"i""'"11:T:n""""j"r.::"'ul #1"::""llil".'T"';3$'ff: Abb'32 wirkunssweise eines Erektromotorg
Magneten (Anker)  beginnt somit  s ich zu drehen. Man muB tedoch daf0r sorgen, dao der bewegte

ruainetpot,  solange ei  s ich dem festen Magnetpol  (Feldmågnet)  nåhert ,  e inen ungleichnamigen l

pol  dem festen Magneten zuwendet,  damit  er  angezogen wird.  In dem Moment,  in dem er dem feststehenden Pol  des Feldmagneten geg-enuberstsht '

muB er seinen pol  wechseln.  Aus dem ungleichnamigen pol  muB ein gleichnamiger werden, damit  d ie Anziehung aufh6rt  und AbstoBurig elntr l t t ,

so daB der bewegl iche Magnet des,Ankers nunmehr abgestoBen wird und sich somit  wei terdrehen kann'

Eln anderes Grundgesetz sagt uns, daB ein Elektromagnet ssine Pole in dem Augenbl ick wechsel t ,  in dem die AnschluB-

enden der Zuf i ihrungskabel  vertauscht werden'

Bråchten wjr  es fer t ig,  i j ie Drahtenden im r icht igån Moment schnel l  genug zu vertauschen, oder wie der technische Auedruck

lautet  , ,umzupolen'{ ,  so håtten wir  e inen ståndigen Wechsel  der Pole;  der ,Anker wi i rde s ich dann weiterdrehen'

Eine einfache kleine Vorr ichtung, die dieses .Umpolen ganz selbst tåt ig vol l fuhrt ,  is t  schon långst erfunden und trågt den

Namen , ,Kol lekior"  (Abb'  33).

Der Kol lektor ist  e ine in unserem Fal le drei fach untertei l te Kup{erscheibe, auf der die den Strom zuls l tonden Bursten

schlei fen.  Mit  dem drehendeh Anker dreht i ich auch dei  Kol lektor.  Es schiebt s ich also immer wieder eln andgrer Scheiben-

abschni t t  unter die Bi j rsten, Durci  geeigneie Drahtveibindungen (Schal tung) der Ankerwindungen kann man es errelchen,

daB beim Drehen im r icht igen. Augenbl ick die Richtung der Slromzuf i ihrung gewechsel t  wird und sich damit  auch der

Magnetpol  des Ankers umdreht,  s i  daB anziehgnde. Kråf te bei  der Annåherung des Ankers an den Feldmagneten und

absloBende KråJte beim Vor i ibergehen des Ankerpols am Feldmagneten wirksam sind.

I 
srru,n

I
+

Abb,33
Dreiteiliger Anker
-6it Kotlektor

Festei Magnetøol des Fcldmagwteu
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Zusammenfassend kr innen wir  sagen: . .  '

Bei jeder Umdrehung wechselt der Anker zweimal seine Pole und wird durch das wechselnde Spiel der
Anziehung und AbstoBung der magnetischen Kråfte dauernd in Drehbewegung gehalten.

AnHanddereingezeichnetenPfei |e inAbb'32kcinnenwirdenStromver|aufverfolgen.

Der Strom fl ieBt i iber Btirste 1 durch den Kollektor zum Ankerteil 2 und 3 und wird durch den Kollektor zur Biirste 4
zu r[ckgeleitet.

Ein anderer Teil des Stromes geht von Brirste 1 i iber Ankerteil 5 zur Bijrste 4.

Nicht  jeder Elektromotor eignet s ich f i i r  Bahnzwecke. Der Motor muB so klein ausgef i ihr t  werden, daB er gut in der
Miniatur lokomotive unlergebracht werden kann. Trotz dieser k le inen Ausft ihrung muB aber der Motor verhål tn ismåBig
groBe Kråf te entwickeln und ein kråf t iges Anzugsmoment besi tzen, um den Zug mit  Sicherhei t  in Bewegung zu br ingen.

Diese Bedingungen edi i l len am besten Elektromotoren mit  ReihenschluBschal tung, die sogenannten Hauptstrom-
motoren.

Was versteht man untel einem ,nHauptstrom-Motortt?
Der Name Hauptstrommotor r0hrt  daher,  daB sowohl der Anker als

I  auch die Magnetspule von dem gleichen Strom nacheinander durch-
f lossen werden. Der Strom kann entweder,  wie es aus der neb.en-

,Uff : ' "  stehenden Abb. 34 ersicht l ich lst ,  erst  zur Magnetspule und dann
I zum Anker f l ieBen, oder auch In umgekehrter Richtung. In beiden

I Fål len s ind Magnetspule und Anker in Reihe geschal tet ,
I'  Es ist  dabei  vol lkommen gleichgt i l t ig,  in welcher Richtung der Strom

den Motoi  durchf l ieBt.  Eine Stromumkehr bewirkt  e ine Umkehr

'  Kråf tespiel  lwischen ungleichnamigen und gleichnamigen Polen er-
fåhrt  dabei  keiner le i  Anderung; der Motor låuf t  im gleichen Sinne
weiter.  Es ist  somit  ohne weiteres mogl ich,  e inen Hauptstrommotor
auch mit  Wechselstrom zu betreiben.

Abb. 34
Schaltbild eines H auptsirom-Motorr

Feldmagnet
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C. Motor f i i r  MARKLIN-Lokomotive 800
Die Lokomotiven mit  der Kenn-Nr.800 haben den Motor mit  der PERFEKTSCHALTUNG. Diese MARKLIN-PERFEKT-
SCHALTUNG wurde auf Grund der bisher gesammelten Erfahrungen entwickel t  und vereinigt  a l le Vortei le in s lch,  Sle
ist  e in betr iebssicheres und åuBerst  e infach zu bedienendes Schal tsystem, das auch.einen Twei-Zugbelr ieb ermdgl icht .
Die Haupttei le einer MARKLIN-Miniatur lokomotive mit  Perfektschal tung sind:

Rahmen mit  Treibråder
Elektromotor

Elektrische Umschaltvorrichtung frir Vor- und Riickwårt3fahrt
Lokomotivk<irper

Au{ dem Lokomotivrahmen mit  Treibwerk s i tzt  der Elektromotor,  dessen Ankerwel le mit  Hi l fe von dazwischengeschal-
teten Zahnrådern die Treibråder der Lokomotive in Bewegung setzt .  Das Ubersetzungsverhål tn is der Ankerwel le zu den
Treibrådern ist  bei  den Miniatur lokomotiven 800, je nach Bauart  verschieden. Bei  der abgebi ldeten Lokomotive betrågt
es1:20,d.h. ;  machtdasTreibrad eineUmdrehung,somachtdieAnkerwel lezwanzig Umdrehungen.

Die Zahlen
bedeuten:

1 Gl0hbirne
(Nr.485)

2 VerschluRfeder
3 Federplatte
4 Schaltwalze
5 Schaltrad
6 Schal tschieber
7 Magnetspule

(zum Um-
schalter)

8 Schaltschieber-
feder (zum
Zurt !ckholen)

9 Mechanismus
fi.ir Hand-
schal tung

10 Anker
11 Anker lager
'12 Feldmagnet
13 BUrstenkappen

Abb. 35 sK 800 N die unerreichte Pråzis ion einer MARKLIN-Lol tomot ive und ihren wicht igsten Tei le(aufgeschnitten). Der Schnitt zeigt
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Der kleine Elektromotor ist in ReihenschluBschaltung (Hauptstrornmotor) ausgefrihrt. Der Strgm, der von den Strom-
abnehmern aus den Schienen oder aus der Oberlei tung entnommen wird,  f l ieBt zuerst  zum Anker und dann zur Magnet-
spule de3 Motorb.
Abb.36 zeigt  das Schal tb i ld dieses Motors.  An Hand der eingezeichneten Pfei le låBt s ich derWeg desStromes le icht
verfolgen. - Der Motor erhålt hiår den'Strom durch Schleifkontakt von der Mittelschiene (Unterleitungsbetrieb) und
flieBt durch die eine Biirstd i iberden Kollektor zum Anker. Dort erzeugt dr ein magnetisihes Feld, das sogeriannte Anker-
le ld.  Jetzt  l t jhr t  sein Weg zur i ick wieder i iber den Kol lektor zu der andeien Bi . i rste und dann zur Magnetspule des Motors.
Hier wird das Magnetfeld erzeugt. 

-Die Magnetspule des Motors ist  aber in zwei Wicklungstei le eingetei l t ,  d ie in Abb. 36 mit  Wcklung I  und Wicklung l l
gekennzeichnet s ind.  Jedes Wicklungstdi l  steht mit  der Schal twalze in Verbindung, die je naEh ihrer Stel lung entweder
den Strom zum Korper der Lokomotive und von da 0ber die Råder in die åuBeren Schienen weiter le i tet  (Fahrstel lung),
oder den Strom unterbr icht  (Hal tstel lung).
Alle MARKLIN-Lokomolivmotoren laufån sowohl mit Wechselstrom als auch mit Gleichstrom.

Schaltwalze Feldmagnet

Stirnlicht

1l
I

fi
rl

I
JSchleifkontakt

Mittelschiene.

Aul3enschiene

Abb.36
Schaltbild eines Motors
tilr Lokomotive:800

Die tn Aijn. s6 åingezeichheten Pfeite
zeigen deutlich den Stromverlauf.



D. Die elektr ische Umschaltung der Lokomotive : '

Nattr l ich sol l  unsere Lokomotive auch vor-  und rr ickwårts fahren;also muB der k le ine Elektromotor seine Drehr ichtung
åndern kcinnen.
Hierbei  is t  fo lgendes Gesetz zu beachten: , ,Ein Elektromotor kann nur dann seine Drehr ichtung åndern, . ! ryenn entweder
das magnet ische Feld in der Feldmagnetspule oder das magnet ische Feld im Anker seine.Pole wechsel t" ,  d.  h.
eines der beiden Magnetfelder muB umgepolt  werden, also muB aus dem Nordpol  e in Si idpol  und aus dem S0dpol ein
Nordpol  werden.
Bei  den MARKll l , l -Lokomotivmotoren f0r die Miniaturbahn mit  PERFEKTSCHALTUNG wird das Magnetfeld des
Motors umgepolt .  Wie diese Umpolung prakt isch herbeigef0hrt ,wird,  wol len wir  uns einmal nåher ansehen.
Wie wir  berei ts wissen, besteht die Magnetspule des Motors aus zwei Wicklungshål f ten,  d iese haben entgegengesetzten
Wicklungssinn. Durchl l ieBt der Strom also die eine oder die andere Wicklungshål f te,  so ergeben sich zwei entgegen-
gesetzt gerichtete Mag netfelder
Wirtei len daher die Magnetspule des Motors ein in:  Wicklungstei l  l f i i r  Vorwårtsfahrt  und Wicklungstei l  l l  f0r  Ri ick-
wårtsfah rt.

Wie erfofgt  d ie Umschal tung? '

ln der Umschal tvorr ichtung, deren Betåt igung weiter unten noch ausf i ihr l ich be-
schr ieben wird,  s i tzt  d ie drehbare Schal twalze mit  den vier Schal tstel lungen -
Fahrt voraus - Halt mit brennendem Licht - Fahrt rUckwårts - Halt mit brenneri-
dem Licht  - ,
Bei den Fahrstellungen stellt die Schaltwalze durch die Kontaktfedern die Ver-
bindung zu den einzelnen Wicklungstei len der Feldmagnetspule dgs Motors her,
Der Stromkreis wird hierdurch geschlossen.
Bei  den Haltstel lungen unterbr icht 'd ie Schal twalze diese Verbindung, so.daB
also der Stromkreis unterbrochen ist .
Jetzt  merken wir  uns,  daB die obere Kontakt feder (s iehe Abb.37) in Verbindung
mit der Wicklung des Feldmagneten fi ir Vorwårtsfahrt steht, und die untere
Kontaktfeder in Verbindung mit der Wicklung des Feldmagneten {tr Riick-
wårtsfahrt steht.

Abb,37 schal twalze
(Die untere Kontaktfeder berUhrt hier
den' unteren Metallteil der Schaltwalze)

Kihger
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Abbildung 37 zeigt die Schaltstellung auf - Fahrt ri ickwårts -. Wir sehen hier deutlich, wie die untere Kontaktfeder
den unteren Metal l te i l  (hel l  gezeichnet)  der Schal twalze ber i jhr t ,  so daB die Verbindung mit  dem Korper hergestel l t  is t .
Der Stromkr:ei5 ist geschlossen, und die Lokomotive fåhrt rrickwårts, da der Wicklungsteil l l  fr ir Rrickwårtsfahrt der
Magnetspule des Motors eingeschal tet  is t .
Die obere Kontakt feder dagegen, die die Verbindung mit  dem Wicklungstei l  I  f t i r  Vorwårtsfahrt  herstel l t ,  ber i ihr t  bei
diesei 'Schål tstel lung den isol ier ten Tei l  der Schal twalze (schwarz gezeichnet) ,  so daB im Augenbl ick keine Verbindung
mlt.dem Kgrper d.er. Lokqmotive besteht.

Welche.n Weg nimmt der Strom bei Vorwårtsfahrt?

Der Strom f l ieBt beim Unter le i tungsbetr ieb von der Mit te lschiene und beim Oberlei tungsbetr ieb von der Oberlei tung
0ber eine Bi i rste zum Anker des Motors.  Dann nimmt er seinen Weg t iber die andere B[ i rste zum Wicklungstei l  des

-Feldmagneten f t i r .Vorwårts{ahrt ,  zur Schal twalze (Metal l te i l )  und von dort  zum Korper (Rådern, AuBenschienen) und
AnschluBgeråt.
Hal tstel lung (s iehe Abb. 40).
Wird jetzt die Schaltwalze um eine Schaltstellung weitergedreht, so beriihren beide Kontaktfedern die isolierten
Tei le der Schal twalze.  Der Strom ist  a lso unterbrochen und kann nicht  zum Korper bzw. AnschluBgeråt zur i ick-
f  l ieBen.
Die Lokomotivbeleuchtung brennt jedoch, da sie in einem gesonderten Stromkreis l iegt ,  der immer geschlossen ist .

Welchen Weg nimmt der Strom bei Ri,ickwårtsfahrt?

Nach einer wei teren Drehung der Schal twalze ber i ihr t  d ie untere Kontakt feder den Metal l te i l  der Schal twalze und die
Verbindung mit  dem Kcirper ist  hergestel l t .  Da diese Kontakt feder mit  dem Wicklungstei l  l l  des Fel{magneten f f i r  Ri ick-
wårts lahrt  verbunden ist ,  so t r i t t  e in Polwechsel  in dem Magnetfeld des Motors ein,  und der Anker dreht s ich in ent-
gegen geselzter Richtu n g, die Lokomotive fåh rt ri ickwårls.
Der Weg. des Stromes ist  wohl  b is zum Anker der gleiche, dann aber durchf l ieBt er den Wicklungstei l  l l  der Feldmagnet-
spule und erhål t  durch die u nte re Kontakt feder Verbindung mit  dem Korper,
Durch eine weitere Drehung der Schal twalze wird wieder die Hal tstel lung mit  brennendem Licht  e ingeschal tet .
Soll also unsere Lokomotive von der Vorwårtsfahrt auf R,ilckwårtsfahrt geschaltet werden, so muB die Schaltwalze immer
zwei Schal tstel lungen weiter gedreht werden.
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Wie wird die Umschaltung betåtigt?

Die vier Schal tstel lungen sind: -  Fahrt  vorwårts -
-  Hal t  mit  brennendem Licht  -
- Fahrt ri ickwårts -
-  Hal t  mit  brennendem Licht  -

1.  Handschal tung

Die Umschal tung kann von Hand an den Lokomotiven selbst  ausgef i ihr t
werden. Hierf t l r  is t  e in k le iner Handschal thebel  angebracht,  der bei  jeder
Betåt igung die Schal twalze in die nåchste Schal tstel lung br ingt .

Abb. 38 zeigt  den Handschal thebel  am Rahmen der Lokomotive SK 800.

Abb, 39 TP 800 Tender lokomotive,  Super.Model l
Bei  d ieser Lokomotive ist  der Handschal ier  nach

Off  nen der Rauchkammert [ i re zugångl ich.

Abb. 38 Handschal thebel  f i i r  Fahrr ichtungs-
wechsel bei der Lokomotive SK 8fi)

2. Fernschaltung (Perfektschaltung)

Um die Wirkungsweise der Fernschal tung besser zu verstehen, mi. issen wir  uns zuerst  mit  den hierzu erforder l ichen
A,nschluBgeråten befassen.

Die,AnschluBgeråte f r i r  d ie MARKLIN-Miniaturbahn mit  Perfektschal-
tung sind,so.ausgef[ ihr t ,  daB sie auBer.dem Fahrstrom noch einen
Schal tstrom abgeben.

Der Fahrstrom treibt den Lokomotivmotor.

Der Schal tstrom betåt igt  d ie elektr ische Umschal tvorr ichtung in der
l-okomotive. Er hat eine etwas hohere Spannung als. der Fahrstrom.

Durch einmal iges Dr0cken auf den Schal tknopf am Transformator 280A
wird vor0bergehend der Schal tstrom mit  der hdheren, Spannung ein-
geschaltet.
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Sehen wir uns nun auf dieser Seite den Umsc.haltautomaten ein-
mal nåher an. Wir  unterscheiden:
1, Lokomotivkorper 7. Anker
2, Schaltwalze 8. Zugfeder
3. Kontaktfedern g. Oberes Kabel von Wicklung l,
4. Schaltrad, . unteres Kabel von Wicklung ll
5, Schaltschieber 10. Kabel zum Lokomotivmotor und K<irper.
6, Magnritspule
Die elektr ische Umschal ivorr ichtung ist  ebenfal ls auf dem Lokomotivrahmen be-
fest igt .  lhre Magnetspule 6 ist  zum Lol iomot ivmotor paral le l  geschal tet ,  d.  h.  jeder
Strom,.der der Lokomotive zugef i ihr t  wird,  geht sowohl durch den Fahrmotor

Abb.41 Schal tung f  a i r  Ober le i tungs.
oder Unterleitungsbetrieb bei der CCS 800

42,

Abb. 40 Umschaltvorrichtung, Schaltwalze in Halistellung
Beide Kontaktfedern ber0hren den isolierten Teil derSchaltwarze

als auch durch die Schal tspule,
so daB diese Spule stets vom
Fahrstrom durchf lossen wird.
Dieser Fahrstrom ist  aber zu
schwach, um die Umschal tvor-
r ichtung in Tåt igkei t  zu setzen.
Wird nun vom AnschluBgeråt aus der Schal tstrom mit  der.hdheren Spannung vor i ibergehend ein-
gescfral tet ,  so spr icht  der Eiektromagnet an, d.  h.  d ie Magneispule 6 wird stark magnet isch und zieht
dadurch den Anker 7 an. D urch diese Bewegung, die hierbei  der Anker macht,  wird die Schal tgabel  5
nach vorn geschoben, wobei  g le ichzei t ig das Schal t rad 4 mit  der Schal twalze 2 um eine Schal tstel-
l  ung weitergedreht wird.  Die ZugfederSzieht die Schal tgabel  wiederzur i ick in ihre ursprt ingl iche Lage
und sorgt  im i ibr igen daft i r ,  daB nur durch den Schal tstrom eine Betåt igung des Automaten erfolgt .

Wahlweiser Betrieb auf Oberleitung oder Unterleitung
Die Lokomotiven f i i r  Ober le i tungsbetr ieb haben auBer den Stromabnehmer-
bUgeln auf-  dem Dach noch einen Stromabnehmer :mit  Schlei fkontakten f t i r
Unter le i tung. Hier:durch konnen diese Lokomotiven wahlweise f  i j r  Ober le i tungs-
bzw. Unter le i tungsbetr ieb umgeschal tet  werden. Sol len diese Lokomotiven
den Strom durch die.Unter le i tung erhal ten,  so ist  der hierf i i r  vorgesehene
Umschalthebel  auf den unteren Kontaktknopf zu stel len.  Ai lgemein merken wir
uns: Steht der Hebel  oben, ist  d ie Lokomotive auf Oberlei tung, und steht der
Hebel unten, ist sie auf Unterleitung geschaltet.



7 . Gleis stiicke, W eichen und Gleisanlagen

Spurweite

Was verstehen wir unter ,,Spurweite"?

Unter Spr.rrweite ist ein festgelegtes MaB zu ver-
stehen, das die l ichte Weite der beiden Schienen
voneinander angibt .  ln der Regel  betrågt die Spur-
wei te bei  fast  a l len europåischen Bahnen 1435 mm;
eine breitere Spur (Breitspur) haben die Bahnen in
Spanien, Portugal ,  Indien, RuBland, l r land und Austra-
l ien.  In Japan, Java, Si i fadr ika und in v ie len Kolonial-
låndern haben die Eisenbahnen meist  e ine ,Spur
von 1000 mm und noch weniger.  Industr ie-  und

Wie eingangs eJwåhnt,  hat  unsere MARKLIN-Miniaturbahn eine
Normalspur von 1435 mm 87mal k le iner ist .

Oberbau
Schienen,:schwel len und Verbindungslaschen:nennt man bel  der Elsenbahn den Oberbau, der auf ' {en Untdrbau,
meist sind es Dåmme,-Stiitzmauer.n usw., zlt l iegen kommt, 

., 
I ,,, ,

Die MARKLIN-M|niaturgleisstticke sind nicht wie die sonst i ibllchen aus einem Rahmen'ausgeltihrten Gleisstricke,
hergestellt '  sondern hier ist Oberbau und Unterbau zu einem Glelseti ick vereinigt, wodurch eine grol3e Festigkeit 'er.

re icht  wird.
Die'Schienenstrånge sind aus brtiniertem Profi lmaterial angefertigt. Die Mittelschiene
ist einwandfrei isoliert. Die fein geprågte Boschung gibf in Verbindung mit den zahl-
reichen Schwellen und den genau nachgebildeten Schienenklammern ein getreues Bild
der groBen,Gleisanlage, was zweifel los aus der Abb. 44 hervorgeht,

Feldbahnen

Abb. 42 9chl.nenbetesflgung auf Holzschwello

haben elne Schmalspur von 900 bis 400 mm.

Spurweite von 16,5 mm, die umgerechnet auf die

Abb. 43 Spurweite 00
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Die MARKLIN-Gleisst t icke werden
GroBen geliefert:

Gebogene Gleissti icke
normaler Kreis

3600A1/1 Långe 18,8 cm

.3600 A 1/s -, ' , .9,4 cm
3600Ar/4 , ,  '  4,7 cm
3600 AA (m. Anschlu.Ekabel)

18,8 cm

in den folgenden Nummern und

Gerade Gleisstticke

3600D th Långe 18 cm
3600 D 1/2

3600 D 1/4

3600 D 1/8

, ,9cm
,,  4,5 cm
,, 2,25 cm

3600 D 3h6 ,, 3'38 cm
3600 DA (m. AnschluBkabel)

18 cm

Der normale Kreis besteht aus 12 gebogenen, ganzen Gleisst i icken
(11 St i lck 8600 A r /1 und 1 St i . ick 3600 AA).  Sein Durchmesser ist  e inschl ieBl ich der Boschung 76 cm.

Bei doppelgleis igen Strecken verwendet man den Paral le lkreis mit  e inem Durchmesser (einschl ieBl ich Boschung) von
g1 cm, der s ich aus gebogenen Gleisst t icken mit  weniger scharfen Kr i immungen zusammensetzt '

Hier gibt es: Nr. 3700 A1/r gebogenes ganzes Gleissti. ick 22,7 cm lang
Nr,  3700A1/z gebogenes halbes Gleisst i ick 11,3 cm lang

Der Paral le lkreis besteht ebenfal ls aus 12 ganzen Gleisst i icken'

Sol l  e ine Anlage in verschiedene elektr isch, vol lståndig getrennte Stromkreise aufgetei l t  werden, so s ind jewei ls Trenn-

gleisstqcke Nr.  3600T mit  e iner Långe von 4,5 cm (entspr icht  3600 D 1/d) einzubauen.

Bel  d iesen Gleisst i . icken wird sowohl die Mit te lschiene als auch die Masse urr terbrochen. Wi l l  man aber beide Strom-

krclse mit  gemeinsamer Masse betreiben, wie dieses in den meisten Fål len erwrinscht ist ,  so hat man mit  dem Kabel

Nr.  4ggT entweder dio braunen Buchsen der Transformatoren oder die Polbuchsen der anschl ieBenden geraden Gleis-

et{ lcke mltetnander zu vorblnd€n, um damit  d ie Trennstel le zu Uberbr i icken. Sol l  d ie doppelpol ige Unterbrechung bei-

bchal lcn werdon, dann eirrd c l io Beleuchtungs- und Magnetart ikel  stets an den Transformator anzuschl ieBen, der den

bctrel fenden Stromkrsle v€rsorgt .  Wird aber dieses nicht  beachtet ,  dann konnen die Art ikel  n icht  arbei ten,  wei l  d ie

Rt lcklel tLrng untorbrochon lst '
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Zusammensetzen; der Gleissti,icke

Die Verbindung geschieht åhnl ich wie im GroBbetr ieb durch Laschen. Daher
ist das Zusamniensetzdn åuBeist einfach, die Gleisstricke werden nur mit
ihren Laschen zusammengeschoben. Der elektr ische Strom wird durch die
unterhalb der Mittelschiene angebrachten Federlaschen weitergeleitet. Der
auf diesen Federlaschen sitzende Nocken gewåhrleistet eine gute, leitende
Verbindung zwischen den Gleisst i icken, Weichen usw. (bei  Verbiegungen
gegebenenfalls etwas naehrichten),
Beim Zusammenstecken der.  GleisStt lcke ,kann es gelegent l ich vorkommen,
daB eine Verbindungslasche des Mit te lstranges zwischen Gleisplat te und
lsol ierplat te dr ingt  und durch Ber i ihrung mit  dem Metal l  der Gleisplat te Kurz-
schluB verursacht.  Man achte daher beim Aufbau der Gleisanlage unbedingt
darauf,  daB an jeder Gleisverbindung beide Verbindungslaschen unter

Abb. 45

die lsol ierplat ten zu, l iegen kommen.

Auseinandernehmen der Gleissti icke
Das Auseinandernehmen ist  ebenso.einfach und geschieht durch vorsicht iges Auseinanderzieh.en. Hierbei  dt i r fen die
GleisstUcke nicht  verkantet  oder verdreht werden, da sich sonst die Verbindungslaschen verbiegen.

AnschluBgleissti icke
Diese gibt  es in gebogener und gerader Ausf0hrung unter Nr.  3600 AA bzw. 3600 DA, Sie stel len die Verbindung mit
der Stromquel le,  dem AnschluBgeråt her.  ,Jedes AnschluBgleisst t ick hat ein rotes Kabel  f i i r  d ie Stromzuf i . ihrung und
ein braunes Kabel f i ir die Stromriickleitung.
Der Strom fl ieBt von der oberen rot gekennzeichneten Buchse des Ttansformators 280 A durch das rote Kabel zu der'auf
dem Gleiskdrper isol ier t  angebrachten Mit te lschiene. Die R0ckfr ihrung des Stromes f indet durch die AuBenschienen
und:durch den Gleiskorper stat t .  Dig ganze Gleisanlage, mit .Ausnahme der Mit te lschiene, dient als Masse. Von hier
wird der Strom durch das braune, einadr ige Kabel  zu i rgend einer der unteren Buchsen am Transformator zur i . ickgefUhrt .
Jedes gerade. Gleissti ick hat eine Polbuchse an der Seite, zu d.ei rnan irn Bedarfsfalle Verbindungen mit der Riickleitung
von Bogenlampen usw. herstel len kann.
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Weichen
Al lgemein.  Sol leh in eine Strecke Abstel l -  oder Ausweichgleise eingebaut werden, so s ind hierzu Weichen erforder l ich,
dieåntwedervon Hand odereinem Stel lwerkaus bedientwerden. Man unterscheidet:  Rechtsweichein und Linksweichen.
Bei 'e iner Rechtsweiche ist 'd ie Abzweigung vom geraden Gleisstrang, immer in Fahrr ichtung gesehen, nach rechts,
bei  e iner Linksweiche dagegen,nach l inks (vgl .  Abb'  46 und 47) '

Fahtrichtung, ---i---:-..-

Aus welchen Teilen besteht 
\--

Å eine Weiche?

Abb,46
Rechtsweiche

Die Bedeutung der Weichensignale

Die w. icht igsten Tei le einer Weiche sind:

a) Die Zungen

b) Die Drehgelenke
der Zungen

c) Die Zugstange

d) Der Stel lhebel

e) Die Weichen-
laterne

f) Das Herzstiick

g) Die Radlenker

Få h r t  o ln z ug d6r spl tzo c loB H6rzst i ickes entgegen (Pfei l r ichtung),  so J l l  '  welch o st€ht aut.  Fa hrt  g -"rad eaus '
EDrlc l r t  nrntr  vor olnonr Epl t rbetahren der weiche. ranrta6åi  ååi  2ud lv '  weiche lst  auf  Abzwelgung gestel l t '
t r i  orr tgogengeeetztor Rlc l r tLrrrg,  eo wird die Weiche stumpf befahren-.  Bei  Dunkelhei t  und bel  Nebsl  werden die Weichenslgnale beleuchtet .

Al le MARKLIN-Welchen sind mit  e inem besonders kråf t igen und zuver låssig arbei tenden Antr ieb versehen, der auch
von Hand betåt lgt  wordon kann, Die Stel lung der Weiche wird durch eine, dem groBen Vorbi lde nachgebaute Laterne
angezslgt ,  Dle le lcht  federnden Welchenzungen konnen von ddn Fahrzeugen aufgeschni t ten werden und kehren selbst-
tåt lg In lhre Ausgangestel lung zur0ck.
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Abb.49

DieWeichensignalo s lnd In der Regel  v iereckig.  Es s ind Kastenlaternen,
die mit  der Welchs zwangelåuf lg verbunden sind, Der Lokomotivfuhrer
kan n an der Welchenlatorne dle l :wei l lge Stel lung der Weiche erkennen '
Es bedeutet :  Aul  der Vordoreel te

l .  Welchs stoht auf Fåhrt  geradeaus.
l l ,  Welche lst  au{ Abzw€lgung gestel l t ,  und zwar nach rechts,

da dis Ptr l lspl tzo nach rechts zeigt  (Rechtsweiche) '
Auf der Rl lcksel ie

Fahrr ichtung +



Doppelte Kreuzungsweiche 3600 DKW
Die floppelte Kreuzungsweiche stellt eine wesentliche Bereicherung des
MARKL|N.Gleismaterials dar und wir:d durch ihrevielseitige Anwendbarkeil
und einfache Bedienungsweise alle Eisenbahnfreunde begeistern. Sig ent--
spr icht  im Aufbau genau dem groBen Vorbi ld.  Die.  Wirkungsweise ist
f  o lgende:
Die 4 Zungenpaare werden zu je 2 durch einen gemeinsamen Elektromagne-
ten betåtigt, und zwar genau so wie im GroBbetrieb gleichsinnig. Dadurch
ergibt  s ich aus derStel lung der Zungen jewei ls nur ein Fahrweg i iber die
Weiche, der durch eine beleuchtete Laterne in der bei  der groBen Eisenbahn
t ib l ichen Weise angezeigt  wird.  Man muB sich merken, daB jeder der Fahr-
wege eine besondere Stel lung der Zungen bedingt.  Es ist  a l lerdings auch
mogl ich,  und das ist  gerade der Vorzug der MARKLIN-DKW, daB wegen der federnden Anordnung der Zungen die
Weiche auch bei  fatscher Zungenstel lung in verschiedenen Richtungen befahren werden kann. Ein Entgleisen infolge
falscher Weichenstel lung gibt  es,  ebenso wie bei  den gewdhnl ichen Weichen Nr.  8600MWN, nicht .
Besonders vortei lhaf t  is t  es,  4 Weichen, die nach Abb.51 in einen Gleisabschni t t  e ingebaut s ind,  durch 2 doppel te
Kreuzungsweichen zu ersetzen (Abb. 52).

Eine weitere, im groBen Betrieb håufig vorkommende An-
ordnung ist  d ie nebenstehende Abb. 'bg,  e ine Verzweigung
einer 2gleis igen Strecke. Durch Anwendung der doppel ten
Kreuzungsweiche an Stelle einer einfachen Kreuzung wird
ebenfglls die Zahl der Fahrmdglichkeiten wesentlich er-
weitert. Selbstverståndlich kann die Weiche auch dann Anwendung
f inden, wenn von einer 29leis igen Strecke ein einzelnes Gleis abzweigt .

Abb. 50 Doppelte Kreuzungsweiche 3600 DKW

47



Neben einer Verkt i rzung der Anordnung, die
besonders bei  beengtem Raum angenehm
empfunden wird,  ergibt  s ich in beiden kreuzen-
den Richtungen ein gerader Fahrweg. Dieses
ist  besonders in GroBanlagen mit  mehreren

4,
/B

Abb. 54
Paral le lg le isen sehr wirkungsvol l  und entspr icht
wei testgehend den Anlagen des groBen Vorbi ldes.  Eine Anordnung dieser Art  zeigt  d ie Abb.54.

Die Bedienung wird von dem Stel lpul l  Nr.  47414 oder 474188 aus vorgenommen, und es s ind hier f i i r  jede doppel te
Kreuzungsweiche zwei Stel lkncipfe erforder l ich.  Der AnschluB zum Stel lpul t  geschieht mit te ls der beiden schwarzen,
einpol igen Kabel .  Die Weichenzungen konnen aber auch von Hand durch Drehen an den beiden, aus dem A,ntr iebs-
gehåuse herausragenden Drehknopfe bedient werden. Das gelbe Lichtkabel  is t  wie immer i iber eine Vertei lerplat te mit
einern Transformator (Buchse L) zu verbinden.

Die doppel te Kreuzungsweiche entspr icht  in ihren Abmessungen genau der ein-
fachen Kreuzung Nr.3600KN, s ie kann daher in jede vorhandene Gleisanlage ohne
Anderung an Stel le der gewohnl ichen Kreuzung eingebaut werden und ergibt  dabei
eine Fr i l le neuer Fahrmogl ichkei ten.

Jede doppel te Kreuzungsweiche hat ein beleuchtetes Weichensignal ,  das die je-
wei l ige Stel lung der Weichen anzeigt .  Stehen die Zeichen sich gegeni iber,  so wie
es aus Abb.55 und 56 ersicht l ich ist ,  dann kreuzt s ich der Weg, und zwar nach
Abb;55 von l inks nach rechts,  und nach Abb.56 von rechts nach l inks.

aarS
Abb.55 Abb.56 Abb.57 .  Abb.58

Bi lden die Zeichen einen Winkel  (Abb. 57 und Abb. 58),  so werden die Bogen
ausgefahren, und zwar nach Abb.57 von l inks nach l inks und nach Abb.58 von
rechts nach rechts.
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Gleisplåne
Die Anzahl  der auszufr ihrenden Gleisanlagen ist  fast  unbegrenzt,  und es ist  jedem 0ber lassen, hier seine schdpfer lschc
Tåt igkei t  zu ent{al ten.  Daher werden nur einige Beispiele gezeigt ,  d ie noch bel iebig erweiter: t  werden kdnnon. Zu ledar
Anlage ist  d ie Anzahl  der erforder l ichen Gleisst0cke angegeben, so daB die Anlage ohne groBe Mi ihe zusammen-
gestel l t  werden kann.
Ein prakt isches Hi l fsmit te l  f i i r  den Entwurl  und das Aufzeichnen von Gleisplånen ist  d ie Zeichenschablone Nr,399..Auf dieser Schablone elnd al le
MARKlI i l -Gleisst0cke, Weichen, Kreuzungen usw, lm MaBslab 1 :10 eingetragen, so daB m0helos ln k i l rzester Zei t  umfangreiche Glelsplåne ohne
Anwendung von Zirkel und Lineal zu Papier gebracht werden konnen. Weitere Plåne von Gleisanlagen sind im Heft 763 enthalten. Beide slnd In ledem
einschlågi  gen Geschåft  erhål t l ich,

Figur 3600/605
Oval mit Ausweichgleis,
11 A, 1 AA, 10 D, 1 D1,,

Paar Weichen. GrdBe 148x85 cm

Figur 3600/606 GroRe Acht
19A, 1rAA, 4 Ayr,  6D, 1k

GraiBe 205X76 cm

FigurS6lXl/609 :
Oval mit Kehrschleife'

1gA, 1AA, 10D, 1.D1/r ,
2 Weichen rechts. GriiBe 162 x 76 cm

Figur 36lXl/621
Zwelgleisiges Oval liir Durchgangsbahnhof,

t1A, 1AA, 12 3700A,24O,2Drl \  1D\ lo,  l  PaarWeichen,
2 DKW. Gr6Be 200x105 cm

Figur 3600/6ll
Zweigleisigee Oval mit doppelter Kehrschlelto,

25 A, 1 AA, 50 D, 4 D '1n,2 D'1, ,6 D 110,2 Paar Weichen,
.  2 DKW, 1 K. Gr60e 290x100 cm
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B. Aufhau und Zusammensetzen der Oberleitung
Jede berei ts vorhandene MARKLIN-M|niaturbahnanlage kann mit  Ober le i tung aus-
gebaut werden.

Aufstellen der Maste
Die Oberlei tungsmaste werden von unten her unter den Gleiskorper geklemmt und
erhal ten dadurch einen festen Stand. Auch kann man, wenn man die Absicht  hat,  e ine
f i i r  långere Zei t  feststehende Anlage aufzubauen, die Maste ebenso.wie die Gleisst i icke
fest  auf eine Unter lage aufschrauben,
Die Maste sol len an den Gleisverbindungen aufgestel l t  werden, An Weichen und
Kreuzungen werden die Maste hinter dom SchienenstoB angebracht,

Befestigung der Oberleitung
Die Oberlei tungen sind genau der Gleis långeangepaBte, f lache Drahtst i icke mit  aus-

wsrden In fo lgenden Lången gel iefert :gesparten Enden. Dieso Stt icke

4074 gebogen,ganzeGleis långe,passendzu 3600A
40BA ,, ,, ,, ,, ,, 3700A (Paralletkreis)
407 Arlz ,, halbe ,, 3600A1/2
408A1/2 ,, ,, ,, ,, ,; 3700A,1/2 (parallelkreis)
407 12D gerade, doppel te ganze Gleis långe zu 2 St0ck 3600D
407 D ,, ganze ,, ,, 3600 D .
407 Drlz ,, ha[be ,, ,, 3600 DV,
4O7U ,, ,, ,, 3600U (Unlerbredrersliirk)

Ft i r  Weichen und Kreuzungen stehen besonders angefert igte
Oberlei tungsstt icke zur Verf t igung, und zwar:
407K passend f i i r  Kreuzungen 3600KAbb. 65

Befesiigung der Ober-
le i tung i iber einer Weiche

407w n
407 DKW

,, 1 Paar Weichen 3600W oder 3600MW
,, doppel te Kreuzungsweiche 3600DKW



Den AnschluBmast 407 MA setzt  man mcigl ichst  in dle Nålre dee AnechluB-
geråtes.  Beim Einsetzen des AnschluBmastes ist  darauf zu achten, daB der
FuB des Mastes mit  der Untersei te des Gleiskorpers guten Kontakt  hat.

Ehe die einzelnen Oberlei tungsstr lcke mit  ihren Enden in die Oberlei tunga-
hal ter  des Auslegers zusammengesteckt .werden, muB die Drahtfeder etwas
angehoben werden..  Diese Feder drr ickt  auf  d ie Oberlei tungsstUcke und hål t
s ie dadurch zusammen.

Beim Zusammenstecken der Oberlei tungen ist  zu beachten, daB ,die A.us-

,Abb.66 Die Aussparungen mi issen immer
nach unten sein

sparungen nach unten sind (Abb.66),  wodurch ein glat ter  Ubergang des
Stromabnehmerbi igels an der Lokomotive erreicht  wird.

Bei  Gleisanlagen, bei  denen l /a,  s/ro und 1/ ,  Gleisst i icke eingef0gt s ind,  mt issen
die Oberlei tungen mit  Hi l fe einer Verbindungsmuffe 407 V ver långert  werden,
z.8.407D+407Drlz.

Das gleiche Oif t  auch bei  Brr icken, Bahnt ibergången und Bahnhofshal len.

Wirklichkeitsgetreue Wiedergabe des GroRbetriebs

Durch die formvol lendete und naturgetreue Ausf i ihrung unserer Oberlei tungs-
Lokomotiven mit  der Stromzufr ihrung durch die le icht  federnden Stromab-
nehmer,  d ie schcin geformten Maste und die Oberlei tung aus f lachen, fe in ver-
nickel ten Metal lståben wird eine dem groBen Vorbi ld gleichende Betr lebsweise
in hohem Grade erreicht .

Såmtl iche Gleisf iguren kcinnen befahren.werden, also auch solche mit  Kehr-
schlei fen,
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9. Schaltbilder
nach dem neu,en) einpoligen Anschlufsystem

Die wesent l ichen Vortei le dieses AnschluB-.
systems sind:
Einfache Leitungsfi lhrung mit verschieden-
farbigen Kabeln. Ubersichtl icherAufbau der

.Anlage. KurzechluBsichere Verbindungen,

10 vA
3VA

1. Ein-Zugbetrieb

Zu de n el  ehttomagnetischen Art  ihel  n

weil die Metallstecker sich nicht z
mehr beriihren kiinnen' 

1@t'""/4
./' 174/4

n ,l',2o 27,/
al '

//
. / '  ,a'L.w ,,." :

; .1

1, , .

!48/2

Abb.68 Schattung
b9i m Unterteitu"nssbotrieb

Dio Llnien und.,die Buchstaben im
obigen Schal tb i ld bedeuteni

B -  (Bahn), .  rotes Kabel  .zum AnschluBoleis.
stUck Nr.3000 AA

M - (Masse),  braunes Kabel  zum AnschluB.
gleisst t ick Nr,  3600 AA

i. . . . . . . . . . . . . -  t -  -  (L icnt) ,  getbes Kabel  zui  Vertei lerolat te
.  Nr, .  470 .  . .

-  -  :  W - (Welchen),  gr i ines -Kabel  zum StEl loul t
Nr,47414, von dort  aus echwarze Kabei  zrr
den ein.ielnen elektromagnetischen Arflkeln

Da der Traneformator 280 A
ungefåhr 30VA lelstot ,  ro vor-
bleibt  e ln Lelstunge0bcrechuB
von 17VA, mlt  dem noch 11 Be.

leuchtungsBtel len gespolst
.  werden kOnnen.

Der Stromverbrauch errochnet s lch:
Tenderlokomotive, verbraucht ungelålu
2 Beleuchtungen, jede zu 1,5 VA
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Z u dan ol  ø ktr  omuyttd t  i  t t :  I  td i l  Ar I  i  hd I  t l

Beleuchtungsanlage. Der Stromverbrauch ist  h ier  der gleiche
wie bei  dem Aufbau in Abb.68.

Besteht die Absicht ,  d ie Eisenbahnanlage mit  e iner groBen
Anzahl  von'Beleuchtungsstel len und elektromagnet isch be-
tåt igten Art ikeln auszubauen, so ist  h ier f0r  bei  Wechselstrom
ein besonderer Transformator zu verwenden,

Die Le- istungsangaben der
Transforinatoren finden wir in
der Zahlehtafel : l Auf Seite 15.

Die GroBe des Transformators
r ichtet  s ich hierbei  nach der iAn-
zahl  der Beleuchtungsstel len,
Da jedes Miniaturbirnchen un-
gefåhr 1,5 VA bzw. Watt ver-
braucht,  konnen wir  uns le icht
den Stromverbrauch der Be-
leuchtungsanlagje ausrechnen.
In diesem Fal l  kann der An-
schluB f i i r  d ie Beleuchtung am
Trahsformator an den Buchsen
- B -  und nicht ,  wie sonst r ib-
l ich,  an den Buchsen -  L 

-  
€t-

f  o lgen.

Hierdur:ph konnen zwei bis drei  Låmpchen mehr angeschlossen werden, und
es ist  mit  Hi l fe des eingebauten Geschwindigkei tsreglers sogar mrigl ich,  d ie
Hel l igkei t  der Birnen nach Wunsch einzustel len.
Die Stel lpul te werden wie immer an.den Buchsen -  W - angeschlossen (grt ines Kabel) ,

,,r/
&

GA/Æ
7 

- .  
,  - rv, /174t4

å

448/2

Abb.69 Schal tung
beim Oberleitungs.
belrieb

Die Liniån und die Buchstaben
im oblgen Schal tb i ld bedeutenr

l "

_ _"8 _ (Bahn),  rotes Kabel .  zum An-- schluBmast Nr.407 MA
M - (Masse),  braunes Kabel  zum

AnschluBmast Nr,  407 MA
L -  (L icht) ,  gelbes Kabel  zur Ver-

te i lerplat te Nr.470
W - (Weichen),  gr i ines Kabel  zum

Stel lpul t  Nr,  47414, von dort
aus schwarze Kabel zu den
einzelnen elektromagnet ischen
Art ikeln.

53



B e i d e. Tr ansf ormator en k 6nnen

mit HiUe des Drcifachsteckers

3494 K øn eine Lichtsteckdose
angeschlossen werden.

Zu den
elektromøgnetischen

Artikeln

Die Linien und die Buchstaben im obigen Schahbi ld bedeuten:
-  Bl  -  (Bahn-Unter le i tungsbetr ieb)

T- -  M1 -  (Masse-Unter le i tungsbetr ieb)
r  -82- (Bahn-Oberlei tungsbetr ieb)

-  -M2.-  (Masse-Oberlei tungsbetr ieb)
L -  (L icht)

-  W - (Weichen) zum Stel lpul t  Nr.47414, von dort
aus zu den einzelnen elektromagnet ischen Art ikeln.

-2tÅ
2. Zwel-Zugbetrieb

Der Zwei-Zugbetrieb gestattet ein
unabhångiges Fahren von zwei Zt igen
auf einem Gleis.  Die Stromzuf i ihrung
erfolgt  bei  dem einen Zug, wie berei ts

bekannt,  durch die Mit te lschiene, bei  dem anderen
Zug durch die Oberlei tung.
Auch die Lokomotiven mit  Stromabnehmern auf
ihren Dåchern kdnnen im Zwei-Zugbetr ieb ver-

wendet werden, denn die Stromabnahme ist  wahlweise um-
schal tbar { i l r  Ober-  bzw. Unter le i tung. Durch diese oben
beschr iebene getrennte Stromzuf i lhrung ist  d ie groBte Be-
tr iebssicherhei t  gewåh r le istet .

ut:. ' '
t , . ' '  

481
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Abb.70 gchal tung
hclm Zwcl-Zugbetr leb
(Obcr lå l tungs- t rnd Un'
t  or le l t r r  r r  gabal t  n)  .
Zu lå. |€t  lnhn l l l  t ln
Trniriforntåtor 280 A
arfordar l lc  l l .

407 MA
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70, Ausstøttung der Anlage mit dem MARKLIIV-
Miniaturb a,hn - Zub eh iir
Hier wåre grundsåtzl ich zu sagen, daB wir  immer bemiiht  sein wol len,  d ie
Eisenbahnanlagen so au{zubauen, wie es auch im GroBbetr ieb der Fal l  is t .
Da aber die Ausstat tungs- und Erweiterungsmdgl ichkei ten so v ie lsei t ig
sind, werden einige Musterbeispiele beschr ieben, die dein s inngemåBen
Aufbau und, was besonders wicht ig ist ,  d ie r icht ige Kabel f i lhrung zu den
Stromverbrauchern zeigen. Die einzelnen Anlagen sind so bemessen, daB
sie auch in ein Gleisoval  e inge{ i igt  werden konnen.
Zu jeder Eisenbahnanlage gehort  e in Bahnhof mit  Empfangsgebåude, Bahn-
steigen u nd Gri terschuppen. Man u nterscheidet Durchgangsbahnhofe u nd
Sackbahnhcife.
Unter Durchgangsbahnhof verstehen wir  e inen Bahnhof,  bei  dem die ein-
fahrenden Zi . ige in derselben Richtung weiterfahren bzw. ohne Aufenthal t
den Bahnhof durchfahren kdnnen.
ln den Sackbahnhi i fen dagegen laufen die Gleise stumpf aus. Die hier
einfahrenden Zi ige mt issen, fa l ls  s ie wei ter fahren wol len,  ihre Lokomotive
umsetzen odei  auswechseln,  GroBe Sackbahnhofe s ind z.  B,  in den Stådten
Berl in,  Frankfurt ,  Leipzig,  Mi jnchen und Stut tgart .

Die Gleise untertei len wir  in Hauptgleise und Nebengleise.  Auf den Haupt-
gleisen, zu welchen auch die Ausweich. (Kreuzungs-)  und Uberholungs-
gleise gehciren, f indet der ståndige Zugverkehr stat t ,  wåhrend die Nebengleise verschiedenen Zwecken dienen konnen,
wie z.  B.  zum Abstel len der Gi l terwagen, als Ladegleis i :zum .Aufstel len der Zi lge,  a ls Aulstel lg le ise zum Verschiebe-
dienst usw. Auch gibt  es f  t i r  d ie Hauptstrecken besondere Ausweich- und Uberholungsgleise.  Durch Weichen, die vom
Stel lwerk aus bedient werden, s ind die Nebengleise und die Hauptgleise miteinander oder untereinander verbunden.

Die Abb. T2zeigtein Musterbeispiel  e iner einfachen Bahnhofsanlage mit  e in€r eingleis igon Strecke, Vor dem Bahnhofs-
gebåude l iegt  e in Ausweichgleis,  und von diesem låuft  e in Ladegleis stumpf aus. Eine solche Bahnhofsanlage konnen
wir  uns gut in einem Stådtchen vorstel len,  das durch eine Nebenbahn mit  e iner GroBstadt verbunden ist .

Der ferngesteuerte Drehkran Nr. 451 G
mit Hebemagnet

Abb,71

55



Es ist  e in groBer l r r tum zu glauben, daB auf .e inem so kleinen Bahnhol noch ein gemri t l icher
Bummelbahnbetr ieb herrscht.  Denn auqh hier,  wie auf den unbedeutendsten.Neben-
strecken, muB der Zugverkehr s ich åuBerst  p i inkt l ich

--Å

abwickeln.  Die aus beiden Richtungen
einlaufenden'Zr ige haben rechtzdi t ig
auf den Ausweichgleisen an den Bahn-
hcifen ei nzutreffen, damit
auch die Anschl t isse zu
den Kraf tpost l in ien und
Fernstrecken ei n gehalten
werden krinnen.

i\-z

Abb.72
Musteranlage eines Kleinstadtbahnhofs

Die Linien und Buchstaben bedeuten:
-  M --  (Masse),  braunes Kabel  zum
Transformator

L -  (L icht) ,  gelbes Kabel  zur Ver-
te i lerplat te Nr.470

W- (Weichen),  gr f ines Kabel  zum
Stel lpul t  Nr,  47418 B, von dort  aus
schwarze Kabel  zu den einzelnen
elektromagnet ischen Art lkeln.

Der Aufbau dieser Anlage ist  an Hand der Abbi ldung
gut erkennbar und bietet  keiner le i  Schwier igkei ten.  Die
Weichen am Ausweichgleis werden elektromagnet isch

\ bedient,  wåhrend die Weiche zum Ladegleis,  d ie ver-
hål tn ismåBig wenig gebraucht wird,  von Hand umgestel l t

'  wird.  Die Anlage kann noch bel iebig vergroBert  werden.
Zur Belebung der Bahnhofsanlag€n gibt  es unter Nr.  404G hr ibsche, k le ine Figuren, die zusåtzl ich { i . i r  wenig Geld be-
schaff t  werden konnen,
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Schwier iger wird es schon, wenn wir  uns eine gr<iBere Bahnhofsanlage mit  BåhnsteiQen un:d anschl i 'eBendem Gi i terbahn-
hof aufbauen. Ehe wir  aber damit  beginnen, wol len wir  uns erst  mit  e in igen wicht igen Grun'dregeln des Eisenbahn-
verkehrs befassen, ,

Die Hauptstrecke muB stets f r . i r  den Zugverkehr f re igehal ten werden, und al le nicht  gqrade. unterwegs be{ indl ichen ZUge
und Wagen sind auf Nebengleisen abzustel len,  damit  unter keinen Umstånden der Zugyerkehr gestdrt  wird.

Die erforder l iche Långe eineS Ausweichgleises,  d ie sogenannte Nutzlånge -  das gi l t  auch' f t i r  das vorhergehende
Musterbeispiel  -  r ichtet  s ich nach der Långe des Zuges. Die Långe wird ermit te l t  durch Zusammenzåhlen der Wagen-
långe einschl ieBl ich der Kupplungen.

Die in die Bahnhofshal le { i lhrenden Gleise haben ein Einfahrsignal  vor der Gleisverzweigung und auf dei  entgegen-
gesetzten Sei te je ein Ausfahrsignal .  Såmtl iche Signale m0ssen bei  dem in Deutschland i . ib l ichen Rechtsverkehr, ' in der
Fahrr ichtung gesehen, immer auf der rechten Sei te des Gleises stehen.

Stumpfgleise werden au{ al le Fål le am Ende mit  e inem Prel lbock versehen, damit  n lcht  r iber das Gleisende hinaus-
gefahien werden kann.

Auf Abbi ldung 73 sehen wir  e in Musterbeispi" l l " in" ,  groBeren Durchgangsbahnhofs mltaiscl"r l  eBendem QLiterbahnhof ,
Die Strecke wurde der Einfachhei t  halber noch eingleis ig ausgefr ihr t .  . , ,  , . . ' ' , ,

Vor der Bahnhofsanlagetgi len s ich vom durchgehenden Hauptglels zwei Ausweichgleise,  so daB durch.die Bahnhofs-
hal le drei  nebeneinander l iegende Gleise,  Gleis l ,  Gleis l l  und Glels l l l  { r ihren. Durch entsprechende Weichenstel lung
vom Stel lpul t  aus kann der ankommende Zug in eines dieser Glelse gelei tet  werden.

Gleis l ,  in diesem Fal le auch das Zuft ihrungsgleid zum Gi i terbahnhof,  l legt  dem Bahnhofsgebåude am nåchsten, Um aber
das Hauptdurchgangsgleis,  Gleis l l . ,  zu ent lasten, konnen auch Zi ige,  d le hier v ie l le icht  ihre Endstat ion haben, vor i iber-
gehend auf Gleis I  e infahren.

.Al le Durchgangszi ige fahren bei  Rechtsverkehr aul  Gleis l l  e in.

Gleis l l l  d ient  a ls Ausweichgleis oder auch als Uberholungsgleis,  denn hier konnte z.  B,  e in Schnel lzug einen Personen-
zug oder einen Gi j terzug, der zuvor in Gleis l l l  e ingefahren ist ,  r iberholen,
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Die Linien und Buchstaben bedeuten:

ausschwarze^"it"i' 'iJ.'å"T';l,]jllÆ;'!'?n1i.j].' '.',,...',,'flrffi:>,|,'rl; ;s; ; i i ; ; i ; ;A ' t ik" |" : ' , . ' ' , ; : : : : : ' ' ' . ' . ,nf f i^&W,., ' , : r , , f2

,)'rlr:
Die Ausfahrt  f t i r  Gleis I  und l l  wird\\ .' /./\ \ \^ . ' : . ' t i ' '

-r\:.-r5
durch zwei Lichts ignale und f i i r
Gleis l l l  durch ein Fl t igelhauptsignal
vom Stel lpul t  aus geregel t .  Wie diese,1.i.1

<a:.' I,. "iffili! 
'frxw ,'7,' ., ./2 /7 3int"r" einsebauiweåen, seht aus

."itii/;Y,i/i/'
.. '212' Abb. 73'  , i /  / , ' / /

. " izr /  Musterbeispiel  e inos Dulchgangs'
. ,2.4 '1, '  bahnhofs mit  anschl ieBendem

.. '4,11'  Gi i terbahnhof
' '117'

' .r2 F :;_-:: ̂ i:^^;_,,-"..::. i  / ,7 . / . /  Signale eingebaut werden, geht aus

'  , / r '  , /  
" .  

\  der jedem Signal  beigegebenen Ge'n"';;".,.,:.1
W .. . . . . . . ' : . : . : : . , , , , , , .Y.  . . ' . / . : . :  - '  4/  /  - '  

$ 
der Je.dem Dlgnal  Pelgegeoenen t :e-

...:.: . ' : '-::::::... .t. ' ....- '$Y , ' l '  ( - ' t brauchsanwetsung eindeutig hervor
I,i i ' .  ' : ' ; ::.:: a:i;"{r/.1' \S Auf der oben gezeigten Musteranlage,
' '  \ \ 'CZi' die wir in ein Gleisoval einfi igen kon-. . '11, ' / . j '  d ie wir  in ein blelsoval  e ln iugen Kol l -

l-.... ,'..r//"-.. \ :,"Jb'ff;:lffili,iålål,1li*T;i,;';
t., ' . i  ,rz7 

' 'r l , 
ein Triebwagen oder Cil i" itr 's,iå"lh

. .""2/  nur abwechslungsweise, in Betr ieb nehmen. Bauen wir  unsere
/ '  Eisenbahnanlage mit  O-ber le i tung aus, so kt innen wir  g le ichzei t ig

. r /

. i .  , '  zwei  Zi ige unabhångig:  voneinånder fahren lassen.
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Der rege Rangierbetr ieb auf einem G0terbahnhof mit  seinem Rol len und Pol tern der Wagen, und bel  Nacht erst  d le v ie len
roten und gr i . inen Signal l ichter und unzåhl igen Bogenlam-
pen i iben auf den Beschauer einen besonderen, geheimnis-
vol len Reiz aus. Eine solche Anlage im Kleinen zu besi tzen,
ist  der Wunsch eines jeden Eisenbahn-
bast lers.

@

Abb. 74 Mustorbeispiel einer
WeichenstraRe fiir Giiter-
bahnhof

Die Linien und Buchstaben
bedeuten:rriii i\.s

M - (Masse),  braunes Kabe.
Trånsformator

\),

' " . r " . :  -  L ' -  (L icht) ,  gelbes KabelzurVer-
teilbrolatte Nr.470

- W -.  (Weichen),  gr i ines Kabel  zum
Stel lpul t  Nr,47418 B, von dort

Y;"i
Die Stromzu{i ihrung zu den einzelngn Beleuchtungsstel len wird von den Ver-
te i lerplat ten abgezweigt .  Auf den Gleisabschni t ten,  d ie durch Betåt igung der
Lichts ignale stromlos gemacht werden konnen, s ind die Wagen zum Ent laden oder

aug:sChwarze Kabel  zu den ein-
zelneh elektromagnet ischen
Art ikåln

Beladen abzustel len.  Die Gi i ter-
schuppep werden mit  Hi l fe von Beleuchtungssockeln beleuchtet .
Diese WeichenstraBe kann auch ohne weiteres in ein Gleisoval  e ingel t igt  werden. Besonders gut bei  d ieser Anlage ist
zu erkennen, wie die neuen MARKLIN-Weichen unmit te lbar hintereinander,  ohne Einschal ten von kleinen Gleisst i icken,
eingebaut werden k<innen und wie das Gesamtbi ld immer mehr der Wirk l ichkei t  entsprechend aussieht und eine schcine
Paral le l f i ihrung.bei  ger ingem Gleisabetand mogl ich ist .
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Signalstel lungen
Bei Signalstel lung , ,Hal t ! "  am Hauptsignal  muB derZug vor diesem Signal  unbedingt hal ten.  De'r  Lokomotivf i . jhrer muB
auf FD-strecken 1000 m, auf sonst igen Hauptbahnen 700 m vor deni  Hauptsignal  wissen, welche Stel lung an diesem zu
erwarten ist .  Hierzu dient das Vorsignal  mit  Vorsignal tafel  (Abb.75).  Das Vorsignal  besteht aus einem kleinen Mast,
an dem oben eine bewegl iche, gelbe Scheibe angebracht ist .  Steht diese'Scheibe senkrecht und leuchten bei  Nacht
dem ankommenden Zug zwei gelbe Lichter von dbm Signal  entgegen, dann bedeutet  d ieses,,Hal t  am nåchsten Haupt-
s ignal" ,  ls t  aber die Scheibe umgetegt,  und sieht der Lokomotivf i lhrer in der Nacht zwei gr i ine Lichter,  so ist  beim
Hauptsignal  d ie , ,Fahrt  f re i" .
Das Fl i igelhauptsignal  is t  e in hoher Mast,  an dem sich ein bewegl icher Fl i lgel ,  manchinal  auch zwei Fl t igel  bef inden.
AuBerdem ist  an einem solchen Flr igel  noch eine Blende mit  roter und gr i iner Glasscheibe angebracht.  Die waagrechte
Flr igelstel lung bedeutet  , ,Hal t" .  Gleichzei t ig ist  d ie rote Glasscheibe der Blende vor die am Signalmast befest igte Lampe
geschoben, so daB bei  Nacht ein rotes Licht  zu sehen ist .

, ,Fuhrt f re i"  is t ,  wenn der Fl t igel  unter einem Winkel  von 45o schråg nach oben zeigt ,  Dabei  schiebt s ich die gr i ine Glas-
scheibe vor die Lampe, wodurch nachts ein gr[ ines t icht  s ichtbar ist .  Um ein Ubersehen des Vorsignals zu vermeiden,
kr indigen noch in best immten Abstånden aufgestel l te.Baken, das sind weiBgestr ichene rechteckige Holztafeln mit  von
l inks nach rechts ansteigenden schWarzen Querstrei fen,  dem Lokomotivfr ihrer an, daB ein Vorsignal  zu erwarten ist .
Beim Herankommen ist  meistens eine Bake mit  drei  Querstrei fen auf der Strecke rechts neben dem Gleise zu sehen.
Dann folgt  im Abstand von 75 m eine weitere Bake mit  zwei Querstrei fen,  und wiederum im Abstand von 75 m ist  d ie
letzte Bake mit  e inem Querstrei fen aufgestel l t '  Von dieser steht dann in 100 m Entfernung das Vorsignal .
Die Abb.75 und 76 zeigen die MARKLIN-Vor- und Hauptsignale,  so wie im Gro8betr ieb der Eisenbahn. Sie s ind bis in
die k le inston Toi lchen den Vorbi ldern nachgebaut.

Vorr lonnl  Nr.437 ln Warnr le l lung'  und Fl i igolhaupt.
åignål  l { r .4dl  re igt  åuf , r l {e l t " .

Ahh.,b Abb.76 Vorsignal  Nr.437 und Fl i igelhauptsignal  Nr,443, beide
auf , ,Fahrt  f re i"  zeigend.
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Bisher zeigten wir  nur die wicht igsten'Signale und Kennzeichen..  Es gibt  aber auch noch eine groBe Anzahl  Slgnale und
Kennzeichen, die iur  Sicherhei t  deå Bet i iebes ba und dort  notwendig s ind.
So gibt  es nach dem Signalbuch der Deutschen Reich"sbahn nochr

Siglate an den ZUgen
(ZugschluBgig nal) .

Zur Streckenausr i is tung $ehoren dann Weiter:  Neigungs- u.
Kr i immungstafeln,  Warnungstafeln, '  Warnkreuze an Weg-
trbdrgåhgen, Kilometersteine, Låute- Und Ffeiftafeln usw.

.  Die Linien und Buchstaben bedeuten:
- ! M - (Måsse) braunes Kabel zum Trans-

Jormator,
L - (Licht) gelbes Kabel zur Verteiler-

plat te?Nr,470,-  '  I
W -  (Weichen) gr i ines Kabel  zum Stel l -

i . . .  pul t  Nr.  474188, von dort  aus

Gleissperr,sig nale,
Schutzhaltsig nale,

Langsamfahrsig nale,
Låutesignale,

36OO EKN

Weichensign4le.,
Rangiersignale und . ,

schwarze Kabel  zu den einzelnen
elektromagnet ischen Art ikeln.

Abb. 77
Ablaufberg '
mit 36fi1 EKN

.L

Ablaufberg
Ebenso wie auf dem Verschiebebahnhof bei  der gro8en
Eisenbahn lassen sich nunmehr durch die automat ische
Kupplung mit  der MARKLIN-Miniaturbahn al le vorkommenden Rangler-
bewegungen von einer Stel le aus selbst tåt ig ohne BerUhrung derWagen
oder der Lokomotive vornehnien. Es kcinnen vollkirmmen automatiscn
Wageh angekuppel t  und abgekuppel t  werden. Gri terz, i ige werden zor legt
und wieder an einer anderen Sfel le in bel iebig veråndorter Anordn,ung neu zusam'mengesfel l t .
Vom Ablaufberg,  den sich jeder selbst  Sauenikann, ' låssen sich die Gi i terwagen abstoBen, die
dann f iher dieVertei lungsweichen. in die f i j r  s ie best immten Gleise rof len.  Das Entkuppeln derWagen kann
bei  hal tendem Zug oder auch bei  fah'rendem Zug (AbstoBen) unabhångig von der Fahrr ichtung erfolgen.

:at-
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rt icken, Bri ickenpfei ler und Rampenstl icke

Abb. 78 GroRe Bogenbr i icke, gebaut mit  den einzelnen MARKLIN.Br i ickentei len

Die neuen Brirckenbauteile, Brricken 465, 466, 467 12, Pleiler 467P/30, 467P16 und 467Pl3 sowie Rampenst0cke 468A
und D sind so beschaffen, da13 sie wie Tei le eines Baukastens zusammengefr igt  und damit  Brt icken und Auffahrts-
rampen viel få l t igster Art  spielend le icht  aufgebaut werden konnen.

Die Pfei lerstLicke werden in zwei verschiedenen Hohen gel iefert ,  und zwar 30 mrn hoch Nr.  467P130 und 6 mm.hoch
Nr.467Pl6,  Sie passen genau aufeinander und lassen sich dadurch zu Pfei lern bel iebiger Hdhe zusammenstecken.
Gro8e O{fnungen in den Pfei lerst t lcken gestat ten,  d ie Pfei ler  mit te ls eines Drahtes oder einer Schnur zusammenzu-
binden und auf der Unter lago zu befest igen. Jedes Pfei lerstr ick ist  oben mit  4 Zapfen versehen, auf die die Brr icken
odår Rampenst i jcke mit  ihren Ldchern unverschiebbar aufgelegt werden konnen, -  Die Brr ickenauf lage am obersten

- l
I

Pfei lerst i ick bzw, an der einzeln verwendeten Unter legplat te 467Pl3 ist
3 mm hoch und mi.rB bei  Errechnung der Pfei lerhohe ber0cksicht igt  werden.
Sehr wirkungsvol l  is t  es,  den Pfei ler  auf  e ine Unter legplat te 467P13 autzu-
bauen, dadurch erhciht  s ich seine Hohe zusåtzl ich um 1 mm,

Um z.B, einen Pfei ler  von 52 mm Hohe zusammenzustel len,  braucht man,
wie Abb.79zeigt ,1 St i ick46TP/3,1 St i ick 467P130 und 3 Stt lck 467P16.

Die Br0ckentei le 465, 466 und 467/2 lassen sich einzeln verwenden oder auch
zu långeren Brt icken mit  mehreren Pfei lern zusammensetzen. Obige Ab-
bi ldung zeigt  e ine sehr wirkungsvol l  aufgebaute,  groBe FluBbrr icke von

Abb.7e 1440 mm Långe, bestehend aus 3 StUck 467 12 und 2 Stiick 466.
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Oberleitungs-

mast 167 p/3
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468 A oder D

3600 A oder D

Abb. 80 Briickcnåuffahrt

Auf lage 4 mm hoch
1 Stuck 467 P/3

1, Pfei ler  10 mrn hoch
1 Stiick 467 P/3
1 Stuck 467 P/6

2r Pfei ler  10 mm hoch
1 Stiick 467 P/3
2 Stiick 467 P/6

4. Pfei ler  28 mmtftoch
1'Stiick 467 P/3
4 Stiick 467 P/6

5. Pfei ler  34 mm hobh usw, bi5 dle
1 Stiick i67 p/g gewlinschte

1 stuck 467 P/30 åi&lr"J;

Ein besonderer Vortei l  der Pfei lerstr icke ist  es,  da8 sich sehr le icht  Steigungen und Gefål le,  sogenannte A,u{fahrts-
rampen, herstel len lassen. Hierf t i r  verwendet man am besten die RampenstLicke 468D (ger,ade) und 468A (gebogen),
die genau wie die Br i . . icken 465 und 466 in der Långe den normalen Gleisst i icken entsprechen.
Die MARKLIN-Lokomotiven kdnnen Steigungen bis etwa 4o/o befahren und dabei  noch Zi ige mit t lerer Lån:ge schleppen,
d.  h, ,  daB man eine Rampenlånge von 5 Gleisstr icken benot igt ,  um,au{
einen Pfei ler  von 30 mm Hohe zu gelangen, Je Schienenlånge muB
daher die Pfei lerhohe um 6 mm steigen und das låBt s ich mit te lE der
6 mm hohen Pfei lerst0cke 467P16 mi. ihelos erreichen. Um den Knick
beim Einlahren in die Steigung zu mi ldern und auf zwei Schienensto$e
zu vertei len,  benr i tzt  man als erste Auf lage zweckmåBigerw.eis-e,die
Unter legplat te 467P/3 al le in.  Abb. 80 zeigt  den Aufbau einerAuffahrts-
rampe.

FLir  Ober le i tungsbetr ieb werden die Br i ickenmaste 407 MB in Verbindung
mit  den normalen Oberlei tungsst i icken verwendet,  Diese Maste s i tzen
auf einem besonderen Halter,  der von auBen in die Schl i tze im Brf icken-
boden eingeschoben werden kann. Sol l te einmal ein Mast nicht  ge.
nr igend fest  in diesen Schl i tzen Halt  f inden, so ist  es nur not ig,  dem
Masthal ter  durch vorsicht iges Biegen zwischen den Fingern eine le icht
gebogene Form zu ertei len,

Abb. 81 Eisenbahnbr i icke t iber die Efze bei  Homberg
(Bez, Kassel)
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Abb,82 Bei  Annåherung des Zuges schl ieBt s ich die Schranke von selbsi

Abb, B3 Dor Zug fåhrt  an det geschlossenen Schranke vorbei

Bahniibergang Nr. 459 MG
(e lektromagnet isch .gesteuert  durch den vorbei fah-
renden Zug)

Al lgemeines
Die Schranken, auch Schlagbåume genannt,  sperren
auf beiden Sei ten beivorbei fahrenden Zi jgen die Gleise
ab. Sie dienen zur Sicherung der LandstraBe und ver-
hi i ten Ungl i icksfål le.  Das Offnen und Schl ieBen der
Schranken auf f re ier  Strecke besorgt  in der Regel  e in
Bahnwårter, ,  der auch beim Bahni. ibergang oder in
unmit te lbarer Nåhe seine Wohnung hat.  Dagegen
werden die in der Umgebung von Bahnhofen l iegenden
Schranken durch einen Beamten des Stel lwerks
oder auch vom Stat ionsgebåude aus bedient.

AnschluB des Bahni i  bergangs
Dieser neue, wirk l ichkei tsgetreu nachgebi ldete Bahn-
0bergang mit  seiner r . iberraschenden Wirkungsweise
erfordert  keiner le i  Bedienung. Er ist  zusåtzl ich mit
zwei roten Warntichtein ausgestattet, durch die das
Spiel  noch reizvol ler  gestal tet  wird.
Der ånkommend'e Zu g sch'l ieBt vollautomatisch bereits
in einer best immtenr Entfernung vom Bahni ibergang
elektromagnet isch die Schranken und schal tet  g le ich-
zei t ig auf beiden Sei ten die roten Warnl ichter ein '  Die
Schranken bleiben geschtrossen und die Warnl ichter
'brennen so lange, bis die letzte Achse eines Fahrzeuges
das Kontaktgleisst i . ick ver l .assen hat.  Erst  dann, wenn
die Strecke wiederf  re i  is t ,  of f  ne.n s ich die Sch ranken u nd
zu gleich schal ten s ich dieWarnl ichterautomat isch aus.Abb. El  Dla 6e hråt lkå al l l t tåt  . loh wleder von solbst
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Der AnschluB dieses reiz-
vol len Zubehortei ls zur
MARKLI N-Miniaturbahn ist
sehr einfach und i ibersicht-
l ich,  wie es die Abbi ldungen
zeigen. Der Bah ni.ibergang
wird als eine komplette Gar-

Dieses Bi ld zelgt ,  wle der Bahn0bergang In dl .
Eisånbahnanlage einzubauen lBt .  Auch dls
Kabel f i ihrdng wird .  deut l ich voranechaul lcht ,

Abb, $5 Einbau und
.S.tromzuliihrung

3600K6 I

'x
nitur unter Nr,  459MG gel iefert  und besteht
aus folgenden Tei len:

2 elektromagnetisch betåtigten Schranken mit
Warnkreuzen, Warnl ichtern und Wårterbude

2 Kontaktgleissta.icken Nr, 3600 KG
2 Kontaktgleissti icken Nr. 3600 KGl/,
1 Kontaktgleis-AnschluBst0ck,  Nr.  3600 KGA, welches

den Kontakt  zum Bahni ibergang vermit te l t  und am
besten in der Mitte sitzt.

Die Gesamtlånge der gelieferten Kontaktgleisstrecke betrågt 72 cm.
Zuerst  is t  d iese Strecke zweckmåBig in der Reihenfolge aufzubauen,
wie aus den Abbi ldungen zu erkennen ist .  Zu beachten dabei  is t ,
daB beim Zusammenstecken der einzelnen Kontaktgleissti icke
die roten Str iche immer auf der gleichen Sei te s ind.
Durch Einf i . igen weiterer Kontaktgleisst i lcke,  d ie unter den obengenannten Nurimern von jedem
einschlågigen Geschåft  zu beziehen sind, kann die Strecke. sowohl vor,  a ls auch hinter den
Schranken beliebig verlångert und damit ein frtheres SchlieBen bzw. spåteres Offnen der
Schranken herbeigef i ihr t  werden. Auch die roten Warnl ichter s ind dann långer eingeschal tet^

Die Linien und BuchBtabon bedeuten:
-  B -  (Bahn),  rotee Kabel  zum Anschlu0gls lsstUck Nr.  3600 AA
-M- (Masse),  braunee Kabel  zum AnschluBgleleet i ick Nr.3600AA
- L -  (L icht) ,  gelbee Kabel  zur Vertel lerplat te Nr.470 von dort  aus dem Bahnf ibergang Nr.459 MG

3600 KG
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An dem Kontaktgleis-AnschluBst i ick s ind auf beiden Sei ten die Schranken anzubr i .ngen. Diese werden mit  ihren federn-
den Laschen in den Gleiskorper eingesteckt ,  wobei  auf eine gute le i tende Verbindung zu achten ist ,  denn hier wird bei
ankommendem Zug die elektr ische Verbindung zu den Warnl ichtern und zu den Elektromagneten f i i r  d ie Betåt igung der
Schranken hergestel l t .  Die eine Schranke ist  auBerdem noch an einer Vertei lerplat te oder am Transformator (Buchse
- L -)  mit  e inadr igem Kabel (gelb) anzuschl ieBen,wåhrend die andere Schranke mit  d ieser durch ein zweites einadr iges
Kahgl (gelb) veibund,en wird.  Zur Verminderung des Spannungsabfal les långs der Kontaktgleisstrecke ist  es empfeh-
lenswert ,  e ine besondere Massenverbindung vom letzten Gleisst i lckvorzum ersten Gleisst i ick hinterder Kontaktgleis-
strecke herzustel len.  Hierzu verwendet man die Kabel  Nr.489t l  (braun) und Nr.489T.

Wird dår Bahni ibergang f t i r  zwei-  oder mehrgleis ige Strecken beni l tzt ,  so muB in jedes Gleis der gleiche Satz Kontakt-

Oleisst t icke eingebaut werden. Die Schranken sind dann jewei ls an den auBen l iegenden Kontaktgleis-AnschluBst i icken
zu befest igen. Besonders zu beachten ist ,  daB bei  mehr als zwei Gleisen die in der Mit te l iegenden Kontaktgleis-An-
schluBstt icke untereinander durch einadr ige Kabel  (gelb) verbunden sein mi issen, damit  beim Befahren dieser Strecken
den Elektromagneten zur Betåt igung der Schranken ebenfal ls Strom zugeft ihr t  wird.

Ein Satz von geraden Kontaktgleisstr icken f t i r  zwei nebeneinander I iegende Gleise wird unter Nr,3600/59D gel iefert .
Der vol lautomat ische Bahnt ibergang MARKLIN ist  d ie reizendste Ergånzung f i i r  den Model l -Eisenbahn-
betr ieb und berei tet  v ie l  Freude.

Abb. 86 3 MARKLII{-Super.Model lo
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II. Beschreibung einer Grofianlage
Und jetzt  -  -  jetzt  kommt eine Miniaturbahnanlage, ganz groB und zf inf t ig,  der Wunsch
al ler  Eisenbahnlreunde.

Auf einer derart igen GroBanlage konnen wir  uns vorstel len,  daB auBer einem Gi i terzug mit
den verschiedenen G0terwagen auf dem zweiten Schienenoval  e in Schnel lzug mit  den
neuesten D-Zug-Wagen in entgegengesetzter Richtung in rasender Fahrt  vorbeisaust.
Durch Druck auf einen Knopl  am Stel lpul t  wird die Einfahrweiche zum Gi i terbahnhof
betåt igt ,  und der ankommende Gi i terzug biegt in das Nebengleis ein.  In der WeichenstraBe
wurde inzwischen das Lichts ignal  auf  , , rot"  umgeschal tet ,  und der Gi i terzug hål t  am
Gii terschuppen. Auch der Schnel lzug ver langsamt seine Fahrt  und nåhert  s ich dem Bahn-
hof.  Vom Stel lpul t  aus ist  d ie Ausfahrt  des Schnel lzuges noch nicht  f re igegeben, so daB
der Schnel lzug hier einen kleinen Aufenthal t  hat .

Da die Strecke, auf der soeben der Gi i terzug gefahren ist ,  f re i  geworden ist ,  setzt  s ich,  vom Ausweichgleis kommend,
ein Personenzug in Bewegung, der z.  B.  den Zubr ingerverkehr mit  dem nahen Kleinstadtbahnhof auszuf i . ihren hat.

Es ist  unmdgl ich,  in dieser Schr i f t  a l l  d ie v ie len Betr iebsmogl ichkei ten und Rangierbewegungen bei  solchen GroB-
anlagen zu schi ldern.  Hier hat der Eisenbahnbast ler  selbst  den Zugverkehr zu regeln und so abzuwickeln,  wie es auch
der Wirk l ichkei t  entspr icht .

Wer noch ein Ubr iges tun wi l l ,  kann die Z0ge nach einem best immten, vorher zusammengestel l ten Fahrplan, genau
wie bei  der groBen Eisenbahn, verkehren lassen.

F0r jede Bahn ist  bei  Wechselstrom ein Transformator 280 A zu verwenden. Zur Stromversorgung der gesamten Be-
leuchtungsanlage und der Magnetart ikel  is t  es zweckmåBig,  e inen weiteren Trans{ormator Nr.280 A zu verwenden. .

Bei  groBen, ausgedehnten Gleisanlagen ist  infolge des Spannungsabfal ls eine zweite Stromzuf i ihrung (AnschluB-
Gleisst i ick oder AnschluBmast)  notwendig.  Dieser Spannungsabfal l  wird durch den Widerstand des langen Schienen-
weges und der v ie len Kontaktstel leh verursacht.  Uberal l  wird ein Tei l  der Spannung verbraucht,  so daB dann nicht  mehr
geni . . igend fr i r  den Lokomotivmotor zur Verf0gung steht.  Diese Stromzuf0hrung sol l  mogl ichst  wei t  von der ersten
entfernt  sein.  Hierdurch wird eine bessere Stromvertei lung i . iber die ganze Gleisanlage erreicht .
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Durch das so vielsei t igb MARKLIN-Mihiaturzubeh<lr ,  wie Bahnschranken, Brt i ikån, Ubqrgangestoge usw.,  låBt s ich
unsere Eisenbahnanlage immer mehr der 'Wirk l ichkei t  entsprechend ausstat ten.
Inzwischen wefden wir  aber auch schon bemerkt  haben, daB unsere Tischplat te nicht  imrner ausrqicht  und wir  ge-
zwungen sind, mehrere Tischplat ten aneinanderzu stel len.  Hierbei  konnen mann' igfache Schwier igkei ter  q l r f t reter i ,  der
eine Tisch is i  z.u brei t ,  wåhrend der andere Tise h zu schmal ist ,  auch st immt nic l i {  immer,die Hohe der efnz{ lnen Tische
i iberein,  und schl ie8l ich werden doch auch die Tische im Haushal t  gebraucht. ' 'Die so,mi lhEam aufgeba$tq-Eisenbahn-
anlage muB dann wieder zum groBten Bedauern al lzubald weggeråumt werden. ,  i  ! ,0
Das Nåchste wåre nun, die Eisenbahnanlage auf dem FuBboden aufzubauen, aber daven kånn nicht  dr in 'gend genug
abgeraten werden,
Ab-erauch hieimuB man sich zu hel fen wissen, Der rechte Eisenbahnbast ler ,  und das wol len wi i 'doph al lb sf in,  beEorgt
sich bei  e inem Schr6inermeister in der Nachbarschaft  e ine glat te gehobel te Plat te.  Die GrdBe einep solbhpn Plat te
r ichtet  s ich nach der aufzubauenden Anlage. Es ist  darauf zu achten, daB.zu einer derart igen Plat te nur lång gela,gerteg
und gut t rockenes Holz verarbei tet  wird,  damit  d ie Plat te in der warmen Zimmerluf t  s ich nicht  verzlehen kdnn, Auch
empfiehl t  es s ich,  d ie Plat te zu beizen oder mit  Farbe und Lack zu 0berstreichen, das sieht nåml ich schoher austund
schi i tzt  d ie Plat te vor Wit terungsein{ l r . issen. -
Wi l l  man eine Musteranlage aufbauen, die långere Zei t  in Betr ieb bleiben sol l ,  so,kgnn man jetzt  das Zub{toy,  d ie Bahn-
h<j fe,  Bogenlampen und auch die Gleisst i icke mit  Holzschrauben auf der Plat te befest ig,en. Die Verbindunåsl iabel  zu den
einzelnen AnschluBstel len kdnnen auch in diesem Fal le unter der Tis 'Chplat te ver leg! ,  wgrde4. 

F '
Vor der Montage einer solchen ,Anlage kann man auch einige Wo-l ldecken i iber,$$,f ;sshplat te, legeq, Woduich die Zf ige
gut gefedert  und viel  ruhiger
laufen. Die Gleisst tcke ver-
rutschen nicht  so le icht  wie
auf dem blanken Holz,  Auch
wird das Geråusch wesent-
l ich vermi ndert .Bei  e i  nerfest-
geschraubten Gleisanlage
kann man dicke Fi lzstrei fen,
die gleichzei t ig als Bahn-
damm wirken, u nterdie Glei  s-
str icke schieben. Abb,, BF" in vol ler  Fahl t



72. Stiirungen, ihre [Jrsachen, und wia sie behoben werdgn

Es wåre ja zu schon, wenn in der so sachgemåB aufgebauten Eisenbahnanlage keine Sto-
rungen auftreten konnten. Trotz der gewissenhaften Bedienung und sorgfål t igen Pf lege
werden durch i rgendwelche Nebensåchl ichkei ten,  auf die man im ersten Augenbl ick gar
nicht  achtet ,  Betr iebsstorungen hervorgerufen

Denken wir  e inmal dar0ber nach, was geschehen w0rde, wenn z,  B,  unsere Bahnanlage
unter einem Christbaum aufgebaut wåre,  und plotz l ich,  ganz unbemerkt ,  få l l t  von dem
Christbaum ein Lamettastrei fen quer auf die Schienen, so daB hierdurch Mit te lschiene und
AuBenschiene verbunden wåren?

Oder hat s ich durch i rgendwelche Umstånde eine Stecknadel  quer in dieSchienen geklemmt,
wodurch auch hier.ungewol l t  e ine Verbindung der Mit te lschiene mit  dem Schienenkdrper
entstanden ist?
Oder berUhren sich an i rgendeiner Stel le zwei Metal lsteckerchen?

In diesen und noch vielen anderen Mrigl ichkei ten t r i t t  e in KurzschluB in der Anlage ein.
H ier  im A uf f  inden solch er Sto ru ngen bietet  s ic h dem Eisenbah nbast ler  d ie beste Gelegen hei t ,  s ich als Meister z u zeigen ,

Was ist , ,KurzschluB'r?
Ehe wir  d ie au{tretenden Storungen weiter untersuchen, wol len wir  erst  d ie elektr ischen Vorgånge bei  e inem KurzschluB
kennenlernen,
Es ist  uns berei ts gesagt worden, daB der elektr ische Strom, wenn er eingeschal tet  is t ,  stets vom Pluspol  nach dem
Mlnuspol  f l ieBt.  Unterwegs le istet  er  Arbei t ,  ind.em er Glt ih lampen speist ,  Motoren antreibt  usw. Schon aul  dem Wege
zu don Stromverbrauchern hat der Strom Widerstånde, die sogenannten Lei tungswiderstånde, in den Zufr ihrungs-
dråhten zu r iborwinden,
Wttrdcn wlr  nun beide Pole unmit te lbar miteinander verbinden, so sucht s ich der Strom diese Stel le des ger ingsten
Wldcretandes als Ubergang aus, Er braucht hier keine Arbei t  zu verr ichten und auch keinen Widerstand zu r . iberwinden,
3o err t : teht  h ler Infolgo der unverbrauchten Spannung ein, ,KurzschluB" in der Lei tung. Die Stromstårke wird wegen
dc: qer lngcn Wlderstandos eehr groB. Das hateine starkeErwårmung derLei tungen zurFolge, die nurf i . i re ine bost immte
Strometårka berechnat elnd,

1s
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Diese plotz l iche Wårmeentwicklung ist  derart  ungewohnl ich groB, daB z.  B,  der in einer Sicherungspatrono eingosetzto
Schmelzdraht in unserer Licht le i tung zerstc i r t  wird und so eine Trennung der in diesem Fal le unmit te lbar verbundenslr
Pole herbeigefr . ihr t  wird.

Man hat also mit .Absicht  e inen di inneren Draht,  den Schmelzdraht,  in die Licht le i tung eingebaut,  damit  bei  e inem auf-
t retenden KurzschluB hier,  an gesicherter Stel le,  d ie Erwårmung und Zerstorung des Drahtes eintreten kann und nic l r t
i rgendwo an einer bel iebigen Stel le im Hause, wodurch sehr le icht  e in Brand entstehen konnte.
Je hoher die Spannung ist ,  um so mehr Vorsicht  is t  geboten, da unter Umstånden bei  ungenr igender Sicherung ganze
Anlagen und wertvol le elektr ische Maschinen zerstort  werden konnen.

Durchgebrannte Sicherungen sind stets durch neue zu ersetzen; niemals di i r fen Sicherungen gef l ickt  und wieder ein-
gesetzt werden, das ist streng verboten und wird bestraft.

KurzschluB in unserer Eisenbahnanlage kann entstehen:
Durch Entgleisen der Bahn
Durch Liegen eines le i tenden Gegenstandes auf den Schienen
Durch Aneinanderkommen von Motal lsteckerchen
Durch beschådigte lsolat ion der Kabel
Durch beschådigte lsol ierung dor Gleisstr icke, entstanden durch Verbiegen oder Drauftreten
Durch verkehrten Aufbau der Sclral tuno

Woran erkennt man den KurzschluB?
An der KurzschluBstel le zeigt  s ich meist  e ino kråf t ige Funkenbi ldung, und der auf der Gleisanlage aufgestel l te Zug låBt
sich nicht  in Betr ieb setzen.

DieLampenderZugbeleuchtungundderBeleuchtungsanlagebrennennicht.  Auchlassensichdieelektromagnet ischen
Artikel nicht betåtigen.

Bei  Transformatoren mit  roter Kontrol lampe geht c l ie Lichtstårke derselben zur i . ick,  b is der selbst tåt ige Ausschal ter  in
TåtiOkeit tritt, wodurch der Strom vorribergehend ausgeschaltet wird.
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Was ist bei KurzschluB zuerst zu tun ?

Da wir  bei  unserer Bahnanlage die vol lkommene gefahr lose Spannung von 20 Vol t  haben, konnen au{tretende Kurz-

schl i isse.weniger Schaden anr ichten. Es treten wohl Erwårmungen im AnschluBgeråt auf,  d ie auch bei  långerer Dauer

des Kurzschlusses die Zerstorung des Geråtes herbei f t ihren konnen'
Durch den Einbau eines selbst tåt igen Ausschal ters,  der bei  KurzschluB in Tåt igkei t t r i t t ,  hat  man diese Gefahr besei t igt '

Um aber auf al le Fål le s icher zu gehen, schal ten wir  bei  KurzschluR in unserer Anlage am AnschluRgeråtn am

Geschwindigkei tsregler,  den Strom aus.
'  Wir  prågei l  uns daher ein:

Bei  KurzschluB in unSerer Eisenbahnanlage * -  Strom sofort  ausschal ten'

Wie werden Sti i iungen, die einen KurzschluB herbeigefi ihrt haben, beseit lgt?

In deq meisten Fål len.kann die Storung sofort  besei t igt  werden durqh Entfernen des auf den Schienen l iegenden Gegen-

standes, durch Auswechseln des beschådigten Tei les,  durch Auseinander legen der s ich ber i ihrenden Metal lsteckerchen

usw.
Schwier iger wird es 'schon, wenn in der Anlage ein Gleisst t ick ist ,  dessen Beschådigung im Augenbl ick nicht  erkennbar

lst .  Aber auch hier wissen wir  uns zu hel fen.  Wir te i len die Gleisanlage in zwei Tei le und probieren jeden Tei l  e inzeln aus.

Schal ten wir  nåmi ich den Strom ein,  und die rote Kontrol l -Lampe'brennt nicht  oder nur kaum, dann ist  im angeschlosse-

nen Tel l  der KurzschluB-
Jatzt nehmen wir Gleissti i.ck u,m Gleissti ick weg, bis die rote Kontroll-Lampe aufleuchtet. Das zuletzt probierte Gleis-

st i ick lat  aomlt  das beschådigte und muB ausgewechsel t  werden'

Gibt ee auftsr den genannten elektr ischen Stt irungen noch andere Sti irungen

bci ungcrer Mlnlaturbahn ?

Dla Bcantwortung dlcaer Frage r ichtet  s ich nach der Behandlung der Bahn und des Zubehcirs,  denn es muB betont

werd€n, dap bsl  dorart lgcn fålnen Pråzis iqnsart ikeln schonendste Behandlung und sorgsame Pf lege am Platze ist '

Ger lngf1glgt  Vorblegurrgcn odcr Gewaltanwendun,gen konnen unter Umstånden 6in einwandfreies Arbei ten der Bahn

in Frage st€l len.
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Wenn auch die oinzelnen Stiicke auBerordentlich kråftig gebaut sind, so ist es doch nicht von Vorteil, wenn man die

Lokomotive mit den Wagen vom Tis'che fallen låBt, oder wenn auf den Gleissti jcken und Weichen herumgetreten wird.

Auch nach dem Gebrauch sol l  man seine Eisenbahn sorgfål t ig abbauen und gut staubdicht  aufbewahren, ' '

Das einzige, was beim Betr ieb der Bahn zu beachten ist ,  und wobei Stc i rungen auftreten konnen, ist ,  daB man vonZeit

zu Zeit die Biirsten des Lokomotivmotors nachzuprtifen hat. Die Btirsten mtissen nåmlich stets gleichmåBig auf der

Kollektorscheibe aufsitzen \ |
Bi lden sich hier zu groBe Funken, so s ind die Bi i rsten auszuwechseln bzw, naqhzusehen, ob, s ie nicht  zu fest  i rn Bi i rsten-

halter sitzen oder zu schwach von der Spiralfeder auf den Kollektor gedriickt werden. Dadurch låuft die Lokomotive sehr

unregelmåBig.  Dem letzteren wird durch Auseinanderziehen der Spiral federn abgehol fen.

Ersatzbi . i rsten sind in jedem einschlågigen Geschåft  zu erhal ten.

Ein zu starkes Olen der LokomotiVe kann auch zu Betr iebsstorungen f i ihren, da hierbei  der, .Kol lektorr  und dieSchienen

verschmutzen.

Al les,  was wir  1 iber die Behandlung der MARKLIN-Miniaturbahn wissen mi issen, f inden wi i l in der bebi ldertert  Ge-

brauchanweisung, die jeder Bahn beigepackt ist .  {

Kleinere R€paraturen, wie z.  B.  das Auswechseln von Kabeln und Gl i lhbir lchen, das Zurechtbiegen verbogener Gleis-

st i jcke,  das Erneuern der Bi i rsten usw.,  kann der geschickte Bast ler  selbst  ausf0hren'

Bei schwierlgen Reparaturen ist es zweckmåBig, die Bahn zur Instandsetzung dem Håndler, bei dem sie gekquft worde.n

ist ,  zu 0bergeben,
Der hier abgebi ldete MARKLIN-Schnel l t r iebwagehzug, ist  in Anlehnung an das groBe Vorbi ld sehr gelenkig gebaut und

durchfåhrt trotz seiner Långe von 57 cm mtihe-
los Gleise mit  dem normalen KrUmmungshalb-
messer.  Die Ausft ihrung mit  , ,Jacobs-Dreh-
gestel len" in Verbindung mit  Fal tenbålgen gibt
dem Tr iebwagenzug auch beim Kurvenfahren
ein schmissiges ,Aussehen. Die einfach kon-
struierten Kupplungon bieten die Mogl ichkei t '
den Zug ST 800 um zwei bis drei Mittelwagen
(ST 800 Ml) zu verlångern'
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7 3 . F ahr tl iin g enb er e chnun g en
Wie schnell  fåhrt unsere Eisenbahn?

wenn auch vielleicht die uberschrift dieses Abschnittes im ersten Augen-
bl ick den Anschein erwebkt,  daB nun schwier ige Berechnungen forgen,
darf  keinesfal ls dieser Abschni t t  i iberschlagen werden.
Der aufmerksame Leser wird schon långst bemer:kt haben, wie in die.sem
Anleitungsbu.cfe. Ou-r9! einfache Beispiele aus der praxis alle schwierigen
Theorien in le icht  faBl icher Form gebracht wurden, die jeder verstehen
konnte' Das greiche girt auch frir diJjekt toig;noen a"tru"'hlrng"n. 

- ' '

Fahrflånge:

. Wie wird die Strecke gemessen, die unsere Miniaturbahn zuriicklegt?
wie bereits bqkannt, besteht der norfitale Kreis aus 1.2 gebogenen, ganzen Gleisstricken, einschlieBlich des AnschluB-gleisst t ickes. Seine Långe ist  demnach 12x 1g,a cm :  226 cm,
Fåhrt  d ie Bahn einmal im Kreise herum, dann hat s ie einen weg von 226 cmzuri lckgelegt"  Lassen wir  d ie Bahn zehnmalherumfahren;soistdieStreckeschon2260cm_22,60Meter '

Ein Gleisoval, das aus 1-2 gebogenen und 10 geraden ganzen Glei:sstticken (Långe je ,lg cm) besteht, hat eine Streckevo1^2^2j,cn1 $ 180 cm : 406 cm. Durchfåhrt die Bahn 10mat dieses Gleisoval, so ist der zurrickgelegte Weg 10mal 406 crn:4060 cm:40,6'm, also schon i iber 40 Meter.  Bei  weichen und Kreuzungen ist  d ie Långe eines ganzen, geraden Gleis-
: t i j : les 

in Rechnung zu setzen.
Die Strecken bei  groBen Anlagen sind am besten jewei ls nach der St i jck l is te auszurechnen,

Fahrzeit
Zul Berechnung der Fahrzei t  woi len wir  uns forgende Aufgabe stei len:

?:"l i*39'gie 
kiirzeste Fahrzeit, id t lår ein Miniaturschnellzug mit Lokomotive HRg00 und vier schnellzug-wagqn 341jbtw. 351; eine strecke von 100 Meter durchlaufen ka-nn.
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Zunåchst mi.issen wir uns eine beslimmte Strecke (MeBstrecke) fesflegen. , r\ , . . . 11..
Wir  stel len unB oln einfaches Gleisoval  zusammen, das einen Weg von 5 Meter Långb hat.  \ i
Das Glelsoval  bosteht aus: 12 gebogenen ganzen GleisstLicken mit  e iner f -ange'v;Å,920 . ,c{n .  

' ' , . i  
,

14 geraden , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  ,  " . r ,  ,  lSa l tm )  ' , .  , \
2 halben , ,  , t  , ,  , ,  . , , .  

,J8.1,  g in)  .  . . . ;  : .  .  ,  . \ r  ,
2 achtel  , ,  , ,  , r . , , :  .  ,* , ,  l t  

, :  ,  .

Lassen wlr letzt unseren schnellzus 20mat ohne anzuhatten auf diesem Gteisova,l nerlflån"å*;lTållil"ran,ldr"n
einen Weg von 100 Meter zurijckgelegt. Durch Nachregulieren am Transformator: kånnd,n wirunsere Aann veric-l i iåOen
schnel l fahren lassen. Da wir  aber in unserer Aufgabe die k i i rzeste
Fahrzei t  zu boet inrmen haben, sol l  der Zug so schnel l  wie nur
eben m6gl lch {ahren. Nat i i r l ich darf  der Zug in den Kurven
nicht  aue dcm Glsis geschleudert  werden.
Jetzt ,  nachdem wir  ausprobiert  haben, wie schnel l  unsere Bahn
lahren kann, morkon wir  uns die,Stel lung des Drehknopfes.  Nun
lassen wlr  unaere Bahn 20mal mit  der gleichen Geschwindigkei t
das Oval  umfalrrsn und messen mit  der Stoppuhr die Zei t ,  d ie
der Zug ndt lg hnt,  um den Schienenweg von 100 Meter zur i i .ck-
zulege.n.
Auf Grund von oinwandfr ,e ien Messungen in den Versuchs-
råumen der Flrnra Gebr.  MARKLII{  wurde mit  e iner set ienmåBig
hergestel l ten Mlnlnturbahngar:ni tur  HR 841/4 auf diese Weise die
k[irzeste Fahrzolt nrit zwei Minuten ermittelt.
Der Schnel lzug le11t in zwei Minuten 100 Meter und demnach in ,
20 Minuten 1000 Motor (1 Ki lometer)  zur i ick,  oder 3 Ki lometer in
der Stunde, waa oinom langsamen FuBgångertempo entspr icht .

Abb. 90 Fahrt frei I am Fliigelhauplsignal
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Geschwindigkeit

Al lgemein

Unter Geschwindigkei t  verqteht man de,n in,  der Fahrzei te inhei t  zur i ickgelegten Weg: in der Stunde oder in der Sekunde.
Wenn wir  d iese Geschwindigkei t  errechnen wol len,  mi issen wir  a lso den zur i . ickgelegten Weg dUrch die gemessene

zuruckgelegter Weg
Fah rzeit

s:  Weg
t:  Zei t

f  n der Technik wird der Weg -  s -  in Metern und die Zei t -  t  -  in Sekunden ausgedr0ckt,  a lso m/sek.
lm Verkehrsleben dagegen wird der Weg -  s -  in Ki lometern und die Zei t  -  t  -  in Sekunden angegeben, also km/st .
In unSerem Beispiel  betrågt nun die Hochstgeschwindigkei t  des Miniatursol lnel lzuges

Fahrzei t  te i len. '  Wir  rechnen:

q

Die Formel hierzu lautet :  v:1:

v:  Geschwlndigkei t

:;# - o,BB misek.D

I

Das hei8t :  in einer Sekunde legt  der Miniaturschnel lzug 0,83 Meter zurt ick,
odeq in der Stun,de, die 60x60 Sekunden hat '  ergibt  s ich die Geschwindigkei t  in Ki lometern pro Stunde.

60.60.100 : 3. fm/st. 
j\1000 120

Das heiBt:  ih einer Stunde legt  der Miniaturschnel lzug eine Strecke von 3 Ki lometer zur i lckr
Lassen wir  demnach unseren Schnel lzug auf dem oben beschr iebenen Gleisoval  ohne anzuhal ten mit  der groBtmog-
l ichen Geschwindigkei t  e ine Stunde lang fahren, so hat der Zug einen Weg von 3 Ki lometer zur: t ickgelegt.  Wirk l ich
eine beacht l iche Leistung f i . i r  unseren kleinen MARKLIN-Lokomotivmotor.
Da al le GroBenverhål tn isse unserer Miniatr l rbahn gegenUber dem GroBbetr ieb um r/r ,  verkleinert  s ind,  ergibt  s ich hier
f0r unseren Zug, bezogen auf die Wirk l ichhei t ,  e ine Geschwindigkej tvon 87x3=260 km/st .

to



Noch einigc interessante Zahlen:
Unr nocl t  l r l r , : , t ' t  t l ie Leistungen der k le inen MItRKLIN-Lokomotivmotoren hervorzuheben, wol len wir  uns fo lgende
Fragert  stc l lcr t :

1.  Wicvir ' l  t l r t t r l roht tngen macht das Rad einer Miniatur lokomotive TM 800 oder TP 800 bei 'e iner Strecke von 3 km?
2. Wiovi t ' l  [J t t t r l r r ' l r r r r r r ;en macht dabei  der Anker des Lokomotivmotors bei  e inem Ubersetzungsverhål tn is 1 :19,5?

Zu 1.  Zt t  L l r ! r ; l i i l r r i l i l l i  , l ,  r  Urrrdrehungszahlen eines Rades mi issen wir  uns erst  den Umfang des Rades berechnen. Die Formel hierzu lautet :
U:d>l , r
U:16x3,14 50 nrm

U :  Unr lan0; d :  Durchmesser des Rades :16 mm; n :3,14,
Also legt  dr t r i  l l , t r l  l r . i  t , r r ( ' r  Umdrehung 50 mm zur i ick.
Zu2'Da dtur l l l rot  r , r , l . ' r r r r r ;  v l r l rå l tn is des Rades zum Ankcr bei  den Lokomotiven TM8O0 und TP800 ungefåhr 1:20 ist  (d.  h.  bei  e iner Umdrehung
desRades( l to l r l  r , i ,  l r r l , ' r  Arr l icr20mal) ,muBinal lenFål lon( l ieUmdrehungszahl  desRadesmitderZahl20mult ip l iz ier twerden,umdieUmdrehungs-
zahl  des Ankottr  ; r r  . r  l r . r l l , , r r
ln der jetzt  fo l l lorr l . r r  . ' , r l '1, ' r r l r r fc l  s ind die Umdrehungszalr lcrr  l t i r  Rad und Anker f0r  verschiedene Strecken zusammengestel l t ,  wobei  zugleich vor-
ausgesetztwir(1,r ln l l , l i ,  l " l \ ( ' r rot ivebeimåBigschnel lerFalrr te ineSlreckevon30minderMinutezurt icklegt.

Strecke

50 mnl
1m: 1000mrr)

10m: 10000nrrn
30m: 30000nrrrr

100m: 100000mnr
I  l , r r r  1000 m :  ' t  000000 mnr
t  l i r r r  3000 m :  3000000 nrrrr

I i l  1, , ' ,  10000 m

Al) l ) . , ) l  1.  Anker der lv lAl lKl  l t { -Miniatur lokomotivo TM I l00 rrr ; rchl
bei  I  Ki lonrchr 4(Xt{}00 Umdrehungen

2. Ein Rad der MARKI- lN.Miniatur lokomotive TM 800 machl
bei  der gleic i ren Strecke 20000 Umdrehungen

Fah rzei t
in Minuten

Umdrehungen Umdrehungen
des Rades des Ankers

120
20 400

200 4000
600 12000

2000 40000
20000 400000
60000 1 200000

20000) 4000000

1

33
99

B{i i  i ! i i l ,  r  Fahrzei t  von 3 l j l t r r r r l . r r  ; r r t tB der k le ine Anker,  r l r : ;  l lorz r i l r : ;crer MARKLIN-Lokomotive,  180r '12000:2160000 Umdrehungen machen, eine
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den Unterbrechersti ick 3600 UN noch

I-4. Yer s chieden e S ch altun g spr oblem e
Die vielsei t igen Gleisanlagen mit  ihren Aufbauten konnen uns manchmal
vor Problente stel len,  d ie nur durch rei f l iche Uberlegung zu meistern s ind.
In solchen Fål len kann es vorkommen, daB sich i rgendwo Fehler einschlei-
chen, die wir  inr  ersten Augenbl igk nicht  feststel len kdnnen.
Hiel 'g i l tnundieal tePrakt ikerregel ,d ieunssagt,daBrnåninunklarenStorungr
{ål len stets den Ver lauf des Stromes von derStromquel le bis zurVerbraucher-
stel le und die RuckiUhrung des Stromes gewissenhal : t  venfdlgen sol l '
Zu der in Abb.92 gezeigten Gleisanlage stel len wir  uns fo lgende Frage:
Warum muB im Gleisabschni t t  A hinter dem zum I- iohts ignal  gehi i ren-

ein AnschluBgleisst i ick 3600 DA eingef i igt  werden ?

3600 w 3600u
. \  \

+79 G Die Linien und Buchstaben
bedeuten :

--B- (Bahn),  rotes
Kabel zum AnschluBgleisst i ick
Nr. 3600 AA

*M-(Masse),brau-
nes Kabel  zum Anschlu8gleis-
strlck Nr. 3600 AA

L -  (L icht) ,  gelbes
Kabel zur Vertei lerplat te Nr.470

W - (Weichen),  gr i i -
nes Kabel  zumStel lpul t  Nr.474/4,
von dort  aus schwarze Kabel  zu
den einzelnen elektromagnet i -
schen Art ikeln.

Es ist  uns bekannt,  daB cler Gleisabschni t tzwischen Lichts ignal  und Unterbrecherstr- ick nur bei  , ,gr t in"  e ingeschal tetem
Licht befahren werden kann. Bei  , , rotem" Licht  is t  d iese Strecke stromlos.
Da das UnterbrecherstLick 3600UN die Zufuhr des Stromes unterbr icht ,  is t  auch der nachfnlgende Gleisabschni t t  A
stromlos,  Bei  e ingeschal tetem grt . inen Licht  tåhrt  der Zug nur bis 2u dem Unterbrecherst i ick,  aber nicht  wei ter .
,A,us diesem Grunde muB in den Gleisabschni t t  A eine besondere Strom-Zu- und -Ruckf i ihrung erfolgen, was nur durch
Einf  r igen eines AnschluB-Gleisst i ickes 3600 DA mogl ich ist .
Beim Oberlei tungsbetr ieb ist  der Einbau eines zweiten AnschluBmastes 407 MA erforder l ich.

7B

A

3600 AA

M IIB
Abb.92 Hauptstrecke mit  abzweigendem Nebengleis zu einem Gi i terhahnhof f i ihrond



+7sG
Die Ll i l lp i l  111111 l r r I  i r . t , r r )cn bedeuten:

,  l t  { l t i r l i l r ) ,  rotes Kabel  zum An-

' . ,  l r l ' t ! r .y le isstLick Nr.  3600 AA

M rM;r ' , : ; r : ) ,  braunes Kabel  zum

A t ! . . ,  l r lu13gleisst i ick
l l r  l { r00 ,AA

-. ,  I  r l  r ,  i r l ) ,  gelbes Kabel  zur Ver-
r , . t l , . r  p l . r t te Nr.  470

w (w"r l )cn),  gr i ines Kabel  zum
;,1,  l lprr i t  Nr,47414, von dor l

, , r r . . : r r : l rwarze Kabel  zu den
,. i r t . ' i r l r )c ' r  e lektromagnet i -
, ,  l r l r r  A.r t ikeln

Abtt .  t l i l  Ftrr t , r ,  1, . ! ' ;  Gleisoval  mit  zwei

l l l0,  h. , l rccken

W6 l t " r t l  l r i " r  , l ,  r  : i ( ihal tungsfehler?

3600 u
]L
t ' : r l

' :  - r -t t
Wi +t+1+ BM

In Abb.0l l  r r ' l r , ,n wir  e in einfpches Gleisoval ,  i r r  das zwei Blockstrecken mit  L ichts ignalen 479G eingebaut s ind.
Lassen wir  ( t r . . , . r , .  l lahn auf dieser Anlago in Pfei l r ichtung fahren, so bleibt  d iese berei ts auf Blockstrecke l l  s tehen
(auch boi  r , (1ur"  r ' inqeschal tetem Licht) .
Wo l iegl  l t int  r l , ' r  I  i ' l r ler?
Dieses Prolr l l r r r  r ' ,1 rrn gewissen Sinne detr t  Vor l tergehenden åhnl ich,  Um den Fehler zu { inden, brauchen wir  nur c ien
Stromvorl t r r r l  / r  v( , r  l ( ) lqen,
Dabei korrnorr  wrr  1, . ,1: ; te l len,  daB im Gleisabschrr i t t  A und in der Blockstrecke l l  d ie Zufuhr des Stromes unterbrochen
ist ,guch wenn r l . r ' ,  I ' r r l r ra l  479G der Blockstrcoko l l  auf  , !grUn" geschal tet  ls t ,
Dar i r i t  auch 1l l1r ' ,sr  (  '1, ' isabschni t te die Strornzuluhr erhal ten,  muB hier ein zweites AnschluB-Gleisst i . jck 3600AA bzw.
3600 DA einUolrr l l  wl t t len.
Al lgemein rrrorkl r r  wr uns: bei  zwei und nl()hr Blockstrecken, die hintereinander l iegen, ist  in den dazwischenl iegenden
Gleisabsch rr  i  t torr  l t  r  r  A rrschluBgleisst [ ick oi  t rzrr  I  i r  g '1ert .

79



r
: \

tj
75. Schlufwort an unsere Eisenbalmfreunde

Die Beschåft igung mit  der MARKLIN-Miniatutbahn ist  so reizvol l  f i i r  jung und al t ,  daB auch der anspruchsvol lste
Eisenbahnbast ler  seine Freude daran hat.  Bei  guter Pf lege ist  d ie MARKLIN-Miniaturbahn unverwrist l ich.
Das jetzt  schon so reichhal t ige Zubehorf i . i r  d ie MARKLIN-Miniaturbahn wird im Laufe der Jahre immer wei ter aus-
gebaut und ergånzt,  -  Darum sol l  s ich jeder Eisenbahn{reund und solche, die es noch werden wol len,  in den ein-
schlågigen Geschåften den al l jåhr l ich im Herbst erscheinenden MARKLIN-Hauptkatalog besorgen, in dem al les
Wissenswerte auch 0ber al le Eåeugnisse der Firma Gebr.  MARKLIN & Cie. ,  G. m. b.  H.,  Gi ippingen, enthal ten ist .

-  -  Wir  s ind am Ziel  unserer Reise,
Es war eine lehrreiche und interes-
sante Fahrt ,  t rotz mancher Steigungen
und schwier igen Streckenabschni t -
ten.  Aber wir  haben es geschaff t .  In
einer gewissen Ent{ernung vor dem
Hauptbahnhof steht das Einfahrsignal
auf ,,Fahrt {rei 1". Die Lokomotive mit
ihren Wagen hinter s ich,  d ie noch
eben mit gewaltiger Kraft in rasender
Fahrt Kilometer um Kilometer zurtlck-
gelegt hat,  ver langsamt ihre Ge-
schwindigkei t ,  und der Zug fåhrt  i iber
ein Weichen- und Gleisgewirr  in die
groBe Bahnhofshal le ein.
Dgr Zug hål t  an.  Die Ti i ren der Wagen
offnen sich,  und die Reisenden, mit
Koffern und Gepåck beladen, steigen
aus. Manche werden von ihren An-
geh<lr igen st i i rmisch,begr i iBt  -  v ie l -
le icht  e in f rohes Wiedersehen nach
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Jahren - ,  Andere ver lassen in ge-
schåft iger Ei le den Bahnsteig,  denn
Beruf und Pf l icht  rufen.
Ein ståndiges Hin und Her,  e ine ge-
wisse Hast,  l iegt  auf  dem Bahnsteig.
Die Menschen stromen dem Zuge
ent lang zur Bahnsteigsperre;  aber
keiner oder nur ganz wenige gonnen
im Vorbeigehen den pf l ichtbewu8ten
Månnern auf der Lokomotive und der
Lokomotive selbst ,  dem eisernen
DampfroB, das sie rasch und p0nkt-
l ich auf die Minute zum Ziele brachte,
einen dankbaren Bl ick.
Es ist ja alles so selbstverståndlich,
denken die meisten und vergessen
dabei ,  daB nur durch mi ihevol le Ar-
bei t ,  Generat ionen hindurch, diese
von Menschenhand geschaffenen
technischen Wunderwerke in dieser
Vol lendung entstanden sind, -  -

,,,..*li
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