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nimmt, berechnen: Nach Hütte, 21. Aufl. Bd.1 S. 440 und der Tabelle

für % auf S. 438 ist nach Mollier:

i:594,7+0,477t—3p;
(15)

mit?;laut Tabelle : 0,55 wird i : 594,7 + 0,477 ' 320 _ (),-55 ' 7: 743,5 WE.

Mit, dem letzteren Wert möge gerechnet werden. Dividiert man den

adiabatischen Wärmeverbrauch durch den Wärmeinhalt von 1 kg

Dampf, so erhält man den adiabatischen Dampfverbrauch:

C,: 37403957— : 4,45 kg/P s gegenüber 0„ : 5,62 kg/P s.

Maßgebend für die Ökonomie ist natürlich der Wär1neverbrauch

3306,7 gegenüber 8720,4 WE.

Wesentlich geringer ist die Ersparnis bei Maschinen mit hohem

Anfangsdruck und weitgehender Expansion (Verbundmaschinen). Für

das am Ende von Art. 11 gerechnete Beispiel ergibt sich bei einer

Temperatur des eintretenden Dampfes von 3200 mit ts entsprechend

einem Druck von 12 Atm. : 186,9“; t„: 320 — 186,9 : 133,10,

133,1 ‚ 2,04),3 133,1

E : 166 (2,0 + 22 ,) ; 6,34 0/0.
12+1Ü 100

Zweites Verfahren für überhitzten Dampf mit dem

JS-Diagramm.

TV. Die neueren Wärmediagramme, insbesondere das sogenannte

J S-Diagramm von Mollier und das TS-Diagramm, haben sich für

die Berechnung der Dampfzustände in Dampfturbinen als außer-

ordentlich wertvoll erwiesen. Für die Beurteilung der Vorgänge in

Kolbendampfmaschinen haben sie bisher noch keine ausgedehnte

Verwendung gefunden.

Man begnügt sich meist damit, den sogenannten thermo-

dynamischen Wirkungsgrad mit Hilfe der Diagramme festzustellen,

den man findet, wenn man im J S-Diagramm von dem Zustande des

Admissionsdampfes senkrecht herunter mißt nach dem niedrigsten

Druck im Zylinder (zuweilen wird auch der Kondensatordruck zu—

grunde gelegt) und mit der so gefundenen Arbeit dividiert in die

beim Versuch tatsächlich mit 1 kg Dampf geleistete indizierte Arbeit:

Der thermodynamische Wirkungsgrad hat für die Beurteilung

der Kolbendampfmaschine kaum irgendwelchen Wert, seine Auf—

stellung und Vergleichung für Kolbenmaschinen verschiedener Art

muß als eine müßige Vergleichsspielerei bezeichnet werden; denn

die Kolbendampfmaschine arbeitet nun einmal mit abgebrochener

Expansion, und es werden durch die Angabe des thermodynamischen

Wirkungsgrades die eigentlichen Verluste mit dem unausgenutzten

Teil der Expansionsarbeit, dessen Größe für sich feststellbar ist,
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zusammengeworfen. Außerdem haben Auspuffmaschinen einen höheren

thermodynamischen Wirkungsgrad wie Maschinen mit Kondensation.

Wenn der Vergleichsprozeß mit abgebrochener Expansion (Art. 6

und 7), der zweifellos für die Beurteilung geeigneter ist, so wenig

benutzt wird, so liegt das wohl an der Umständlichkeit der Formel

für die Arbeitsfähigkeit von überhitztem Dampf zwischen Druck und

Raumgrenzen (vgl. Art. 13, Ztschr. (1. V. (1 Ing. 1900 S. 464 rechts

unten, Hütte, 21. Aufl. Bd. II S. 113).

18. Im folgenden soll gezeigt werden, wie die J S-TafeP) zur

Bestimmung des adiabatischen Dampfverbrauchs bei gegebenen Druck-

und Raumgrenzen verwertet werden kann.

Von einer Tafel, welche man bei Rechnungen benutzt, muß man

wissen, wie sie entstanden ist oder doch wenigstens, wie sie ent-

standen sein kann, damit man die Herrschaft über den Gegenstand

behält. Für diesen Zweck ist es nicht gerade erforderlich, den gleichen

NVeg zu verfolgen, welcher für die Aufstellung der Tafel benutzt

wurde, um die umständlichen Rechnungen tunlichst zu vereinfachen,

vielmehr wird es nützlich sein, die Tafel aus Größen und Begriffen

herzuleiten, die jedem Ingenieur geläufig sind.

Ich habe im Anhang IX Art. 11 bis 26 nach vorheriger Erläute-

rung des Begriffs der Funktionsskala die Tafel, ausgehend von dem

einfachen p v-Diagramm, mit adiabatischer Expansionslinie wesentlich

anders‘entwickelt als Mollier und dabei gezeigt, daß die Einführung

des Entropiebegriffs und die gleichmäßige Entropieteilung der Basis

für den vorliegenden Verwendungszweck (und auch für die Berechnung

der Dampfzustände in Dampfturbinen) nicht erforderlich ist.

Hier sei nur bemerkt,_ daß in der kleinen Tafel S’. 359, welche

mit Benutzung des Molkerschen J S—Diagramms aufgestellt ist, 1 mm

auf den Senkrechten eine Arbeit von 1000 kgm darstellt, daß die

i-Linien entgegen dem Mollierschen Diagramm geneigt sind (vgl. die

Linie für 70” WE) und daß die Tafel durch Volumenlinien ergänzt

ist, die jedoch nicht in die Haupttafel eingetragen sind, sondern eine

besondere Tafel bilden, welche man sich mit der „Übertragungslinie“

(mit der 2-Atmosphären-Linie) auf die Haupttafel gelegt denken muß.

 

1) Neue Diagramme zur technischen Wärmelehre von R. Mollier, Ztschr. (1.

V. (1. Ing. 1904 S. 271, und Neue Tabellen und Diagramme für Wasserdampf von

R. Mollier, Berlin 1906, Verlag von Julius Springer.

Die neuere J S-Tafel von Schüle (vgl. Anm. auf S. 349) ergibt für den Übertritt

des überhitztcn Dampfes bei hoher Anfangsüberhitzung merkliche Abweichungen

von der Mollier—Tafel. Für die hier in Frage kommende Arbeitsfähigkeit zwischen

gegebenen Druck— und Raumgrenzen ist der Unterschied jedoch gering
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19. Man verfährt für die Bestimmung der ediabatischen Arbeit

bei gegebenen Grenzdrucken und gegebenen Endvolumen folgender-

maßen': Man suche in dem oberen Teil der Tafel den Punkt auf,

Fig. 261.
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welcher dem Eintrittszustande des Dampfes entspricht; das ist bei

den Bedingungen der Hauptaufgabe der Punkt, in welchem sich die

7-Atmosphären-Linie mit der 320°-Linie schneidet; von hier aus geht

man senkrecht herunter in die Tafel der Endvolumina bis zu der

Linie desjenigen Volumens, auf welches 1 kg Dampf expandieren

soll. Dieses werde zunächst beispielsweise : 2 Ohm angenommen.

Der Schnittpunkt der Senkrechten mit der 2-cbm-Linie ist für das

vorliegende Beispiel mit einer kleinen nach oben gerichteten Marke

angezeichnet. Von dem Schnittpunkt aus messe man mit einem

guten Millimetermaßstab (Zeichenmaßstab), den man mit dem Null-

punkt auf den erwähnten Schnittpunkt legt, nach der Übertragungs-

linie (hier der 2-Atmosphären-Linie) herauf (man findet 16,0 mm).

Man verschiebt nun den Maßstab, bis der gleiche Teilpunkt 16,0

auf die Übertragungslinie in der oberen Tafel fallt. Die Übertragungs-

linie ist im oberen und unteren Diagramm durch Unterbrechungen

an den Schnittstellen mit den Vertikalen kenntlich gemacht. Durch

die Verschiebung des Maßstabes wird gewissermaßen das untere

 

 

  

Diagramm auf das obere aufgelegt: Der Null-

i Fig. 262, punkt weist auf denjenigen Druck, welcher

p‚ erreicht wird, wenn der Dampf auf 2 cbm

| pro Kilogramm expandiert ist. Man liest,

     

 

    ‚ ' L“ WM%WI p, indem man nach Augenmaß interpoliert, ab p2

° p, ‘ “"““ 30,85 Atm. Ohne den Maßstab zu verrücken

liest man alsdann den auf den Punkt des Eintrittszustandes des

Dampfes fallenden Teilpunkt des Maßstabes ab. Man findet 45,75 mm,

entsprechend 45 750 kgm pro 1 kg Dampf als Arbeit der in Fig. 262

senkrecht schraffierten Fläche.

 

20. Zu dieser Arbeit kommt die durch die schräg schraffierte

rechteckige Fläche dargestellte Arbeit. Bei einem Gegendruck von

0,21 Atm„ wie er bei der Maschine der Aufgabe vorausgesetzt wurde,

ist p2 fp3 1 0,85 — 0,21 1 0,64 Atrn. ; 0,64 kg/qcm : 6400 kg/qm.

Bei Beschreibung des Volumens von 2 cbm, wie es oben voraus-

gesetzt wurde, werden bei diesem Druckunterschied geleistet 2-6400

; 12 800 kgru Im ganzen werden also geleistet:

L;L ;: 45 750 + 12 800 :: 58 550 kgm.

Den mittleren indizierten Druck in kg/qm findet man, indem

man diese Arbeit durch das beschriebene Volumen dividiert:

L„ ‚ 58 559
). ;„)

1‘ V2 2

: 29 275 kg/qm ; °,9275 kg/qcm.  
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Bei einer Maschine mit den Zylinderabmessungen der Aufgabe

sind zur Beschreibung von 2 cbm, da bei jedem Hube 0,6'0,1363

: 0,08178 cbm beschrieben werden, ‘—’/0108178 : 24,48 Hübe oder

12,24 Umdrehungen erforderlich. Die Maschine würde also 12,24 Um-

drehungen machen müssen, um 1 kg Dampf von dem vorausgesetzten

Anfangszustand bei den angenommenen Bedingungen zu verarbeiten.

Der adiabatische Dampfverbrauch pro Stundenpferdekraft ergibt

sich, da eine Stundenpferdekraft :?5-60-60:270 000 kgm ist und

mit 1 kg Dampf 58 550 kgm geleistet werden:

ca : 3578Q59g%° : 4,61 kg/PS,—Stunde

21. Die Maschine ist dabei schon etwas übernormal belastet,

indem sich aus der Annahme eines Endvolumens von 2 cbm ein

mittlerer indizierter Druck von 2,9275, rund 2,93 statt 2,6 ergab. Es

ist, wie schon in Art. 14 hervorgehoben wurde, bei diesem Verfahren

nicht möglich, wie bei dem früheren (Art. 8 bis 11), unmittelbar für

einen bestimmten indizierten Druck den adiabatischen Dampfverbrauch

zu finden. Man muß ihn noch für einige andere Fälle bestimmen

und kann dann, nachdem man den Dampfverbrauch als Funktion

des mittleren indizierten Druckes (oder was, abgesehen von einer

Maßstabskonstanten, das gleiche ist, als Funktion der Leistung)

aufgetragen hat, den Dampfverbrauch bei dem fraglichen p, aus der

Auftragung entnehmen.

22. Die für den vorstehenden Zweck etwas umständliche Ermitte—

lung des Dampfverbrauchs für verschiedene Endvolumina oder End-

drucke bietet jedoch noch weitergehendes Interesse, indem der Ver—

lauf der Kurve Car:f(pi) die Abhängigkeit des Dampfverbrauchs

von der Belastung zur Anschauung bringt. Sofern also eine solche

Darstellung ohnehin beabsichtigt ist oder weiter bei Feststellung

des Gesamtverbrauchseinschließlich der Verluste (nach Art. 77 bis 95)

verwertet werden soll, bringt die Aufsuchung des Dampfverbrauchs

für ein bestimmtes pi keinen besonderen Aufwand mit sich.

Wenn man aber nur den Verbrauch für ein bestimmtes pi erhalten

will, verdient das erste Verfahren der Einfachheit wegen den Vorzug.

Es liefert für gesättigten Dampf genau das gleiche Resultat wie das

zweite; für überhitzten Dampf ist das Verfahren mit der Ersparnis-

formel weniger genau, die Abweichungen betragen indes auch bei

ziemlich abnormalen Verhältnissen kaum 1/2 0/0 von Ca.

23. In der nachstehenden Tabelle sind zum Zwecke der Auf-

tragung der Verbrauchskurve die mittleren indizierten Drucke und
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die adiabatischen Arbeiten pro 1 kg Dampf (auf Grund gleichartiger

Rechnungen wie in Art. 19 und 20) für verschiedene Endvolumina

(von 6 bis 1,5 cbm) zusammengetragenF) Es ist, da die Länge vom

Anfangszustand bis zur Übertragungslinie (2—Atmosphären-Linie) in

allen Fällen die gleiche bleibt (29,75 mm), die Arbeit vom Anfangsdruck

bis zum Expansionsenddruck (senkrecht schraffierte Fläche Fig. 262)

noch in zwei Teile zerlegt, bei dem durchgerechneten Beispiel (mit

2 cbm) in 16 000 + 29 750 : 45 750 kgm:

p1:7 Atm.; t,:320“, p3:0,21 Atm.

1. Angenommenes Expan- '

sionsendvolumen (pro

1kg). . . . . v,: 6 5 4 3 2,5 2 1,5

2. Expansionsenddruck

(nach der Tafel) p22 0,245 0,30 0,38 0,52 0,67 0,85 1,22

‚Arbeit von der Über-

tra gungslinie (2 Atm.)

ab bis p2. . . . . .35800 32600 28600 24100 20200 16000 9700

4. Arbeit vom Eintritts-

zustand bis zur Über-

1
1
0

 

tragungslinie . . . . 29 750 29 750 29 750 29 750 29 750 29 750 29 750

5. V2 (p2 #p3) . . . . . 2100 4 500 6 800 9 300 11 500 12 800 15 150

6. L.. (Summe von Reihe 3,

4 und 5) . . . . . . 67 650 66 850 65 150 63 150 61 450 58 550 54 600

7. p; : 53 . . . . . . 1,13 1,34 1,63 2,11 2,46 2,93 3,64

2

8. C.. : 27,OLOOO 3,99 4,03 4,14 4,27 4,39 4,61 4,94

9. pa C.. . . . . . . 4,51 5,4 6,75 9,01 10,80 13,51 17,98

10. VV„Ii G..: 743,5 C.. . 2 967 2 996,4 8 078,2 3175 3 264,1 3 428 3 673

11. p W.. . . . . . . . 3 352 4 015 5 017 6 699 8 030 10 043 13 370

Die Reihen 9 und 11 dienen einer späteren Betrachtung.

24. Geht man mit der Expansion bis auf. den Ausschubgegen-

druck p3 : 0,21 Atm. herab, so findet man eine Höhe von 67,8 mm

f: 67 800 kgrn und kommt bei Übertragung des mit 38 mm unterhalb

der Übertragungslinie fallenden Teils der Höhe in das untere

Diagramm auf ein Endvolumen von 6,9 cbm. Der indizierte Druck

wird 367 800/6,9:9826 kg/qm:0‚9826 kg/qcm, der adiabatische

Dampfverbrauch 270 000/67 800:3,98 kg. Dies ist das Minimum des

Verbrauchs, welches zwischen den gegebenen Druckgrenzen bei der

vorausgesetzten Überhitzung möglich ist.

1.) Die Werte der Tabelle sind nach der in erheblich größerem Maßstab

, gezeichneten Originaltafel ermittelt, kleine Abweichungen von den gefundenen

Werten sind in der kleinen Tafel infolge der photo-typographischen
Reproduktion

nicht ausgeschlossen.
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Der durch das Abbrechen der Expansion entstehende Verlust

beträgt also, z.B. bei einem spezifischen Endvolumen von 2 cbm,

67 800—58 550:9250 kgm oder 13,6 0/0.

25. In Fig. 263 sind die Werte der Reihe 8 als Ordinaten zu

den Werten der Reihe 7 als Abszissen aufgetragen (Kurve 1). Die

Abszissenlängen, welche den unglatten Werten der Zahlenreihe 7 zu-

gehören, sind durch nach oben gerichtete Marken bezeichnet. Die

gleichmäßige Teilung für glatte kg \»‘F.

Werte von pi ist mit nach unten “

gerichteten Teilstrichen ausgeführt. fi »

Weiter ist dann noch der adia-

batische Wärmeverbrauch Wa pro

PS-Stunde als Funktion von pi

(d. h. der Belastung der Maschine) _

in Kurve 11 dargestellt. Die Werte 4 " _, 3500

von W& (Reihe 10) findet man durch ’

Multiplikation von C& mit dem 3 ‘

Wärmeinhalt i des Admissions-

dampfes. Dieser wurde in Art. 16

: 743,5 WE gefunden. DerWärme—

inhalt i kann auch aus der Tafel

S. 359 entnommen werden: Man

mißt von dem Schnittpunkt der ‘ \ ; ‘ ‘ ‘ ;I

7 - Atmosphären - Linie mit einer l l 17 l 1 Mm

320°-Linie herab bis zur strich- ° ‘ “ ° ‘ '

punktierten Linie für 700 WE und mißt die Höhe an dem kleinen

Wärmemaßstab rechts : 43,5 WE ab, woraus sich der Wärmeinhalt

für den Anfangszustand : 700 + 43,5 :743,5 WE ergibt.

Zum Vergleich des adiabatischen Wärmeverbrauchs bei Ver-

wendung von gesättigtem und stark überhitztem Dampf ist dann

noch für gesättigten Dampf die Dampfverbrauchs- und Wärmever-

brauchskurve (III) eingetragen. Das Verhältnis des (rechts ange-

zeiclmeten) Wärmemaßstabes zu dem (links angezeichneten) Dampf-

gewichtsmaßstab ist so gewählt, daß die Kurve des Dampfverbrauchs

mit der des Wärmeverbrauchs für gesättigten Dampf zusammenfällt.

Für überhitzten Dampf fallen dann beide Kurven natürlich nicht

zusammen. Man findet die Werte entweder ebenfalls mit Hilfe der

Tafel S. 359 nach Art. 19 und 20, indem man von dem Schnittpunkt der

7—Atmosphären-Linie mit der Grenzkurve ausgeht, oder auch mit Hilfe

der Funktionsskala S. 353 nach Art 7 bis 11. Im ersten Falle werden

? 4000l

’ $500

—‘ 3000
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auch die pi verschieden von den für überhitzten Dampf gefundenen,

wenn man dieselben für die gleichen glatten Werte des Endvolumens

berechnet. Im zweiten Falle kann man, wenn man will, von den-

jenigen Pi, welche bei überhitztem Dampf gefunden wurden, ausgehen

und die zugehörigen C„ bestimmen.

‚96. In Fig. 264 sind die Ergebnisse der verschiedenen Voraus—

setzungen über das Expansionsendvolumen der Tabelle noch einmal

im pv-Diagramm zur Anschauung gebracht. Die schräg schraffierten

Arbeitsrechtecke (p2 » p3) & v1 werden mit zunehmendem 5 v1 der Fläche

nach immer kleiner, während die darüber liegenden Arbeitsflächen

stark wachsen.

Das Diagramm Fig. 264 stellt die Arbeit von 1 kg Dampf bei

verschiedenen Expansionsgraden dar. Man kann es aber auch auf-

fassen als die Darstellung der Arbeit einer kleineren oder größeren

Dampfmenge, z. B. von 1/10 kg oder von 1/2.“8 kg (vgl. Art. 20), indem

man den Arbeitsmaßstab der Flächen entsprechend bestimmt.

Wenn V2 das (unveränderliche) Hubvolumen des Dampfzylinders

ist, V2 : 5 vl, wie bisher, das bei verschieden großen Expansionsgraden

veränderliche spezifische Endvolumen, G das im Zylinder bei einem
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Hub arbeitende Dampfgewicht, so besteht die Beziehung: Volumen

gleich dem Gewicht mal dem Volumen der Gewichtseinheit oder

gleich dem Gewicht mal dem spezifischen Volumen V2:sz oder

"?

G:ä. @@

Da V2 bei einer gegebenen Maschine eine Konstante ist, so

besagt die Gleichung: das in einer Kolbendampfmaschine
adiabatisch

arbeitende Dampfgewicht ist bei verschiedenen Füllungen dem spezi—

fischen Endvolumen umgekehrt proportional.

Die Fig. 265 ist eine Darstellung verschiedener Arbeitsdiagramme

für die gleich große Dampfmenge in demselben Arbeitsmaßstab.

Wenn man die Arbeit verschieden großer Dampfmengen in unter-

einander gleichem Arbeitsmaßstabe darstellen will, hat man die Dia-

gramme (Fig. 264) im Verhältnis der arbeitenden Dampfgewichte zu

reduzieren. Da nach vorstehendem bei einer Kolbendampfmaschine mit
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veränderlicher Füllung die arbeitenden Dampfgewichte den spezi-

fischen Endvoluminas umgekehrt proportional sind, hat die Reduktion

im umgekehrten Verhältnis der spezifischen Endvolumina zu erfolgen.

Die mit 0A als Nullinie ausgeführte Reduktion der einzelnen Diagramme

in Fig. 264 im umgekehrten Verhältnis der spezifischen Endvolumina

ergibt die Fig. 265. Der gemeinsame Maßstab der Diagramme der

Fig. 265 kann dabei ein anderer sein wie derjenige der Fig. 264. Er

läßt sich aus den Abmessungen der Maschine nachträglich bestimmen.

27. Im Art. 23 wurde die adiabatische Arbeit von 1 kg Dampf

und daraus der adiabatische Verbrauch für die Arbeitseinheit (Pferde-

kraftstunde) für glatte, beliebig gewählte Werte des Expansions-

endvolumens bestimmt. Man kann die Ermittelung aber auch für

beliebig herausgegriffene glatte Werte des Expansionsenddruckes

vornehmen, indem man aus der unteren Tafel S. 359 das zugehörige

Expansionsendvolumen entnimmt.

Soll z.B. die Arbeit bestimmt werden, welche 1 kg bei dem oben

vorausgesetzten Anfangszustand und Ausschubgegendruck leistet,

wenn der Dampf auf einen Enddruck von 0,6 Atm. expandiert, so

mißt man von dem Anfangszustand bis zur 0,6-Atmosphären-Linie

(am besten, indem man den Maßstab mit seinem Nullpunkt auf die

0,6-Atmosphären-Linie legt) und liest gleichzeitig die Länge ab,

welche die Übertragungslinie auf dem Maßstab abschneidet. Man findet

51,2 mm und 21,6 mm. Das zu 21,6 gehörige Volumen wird in der

unteren Tafel durch Interpolation nach Augenmaß : 2,68 cbm gefunden.

Die geleistete Arbeit ist damit : „ : 51 200 + (6000 _‚ 2100) 2,68

: 61 650 kgm, der mittlere indizierte Druck 61 650/2,68:2804 kg/qm

:2,804 kg/qcm, der adiabatische Da111pfverbrauch für die Stunden-

pferdekraft O,:270 000/61 650:4‚38 kg.

28. Man kann das zu p2 gehörige Volumen auch durch Rechnung

finden, nachdem man die zugehörige Temperatur oder die zugehörige

Nässe im JS-Diagramm abgelesen hat. Da der Dampf am Ende der

Expansion meistens naß ist, wird die Rechnung einfach (Gleichung 11a

S. 354). Für genauere Rechnungen kann dann die große J S-Tafel

von Mollier benutzt werden, in welcher die Volumenteilung fehlt.

Man mißt in der Mollier-Tafel von dem Zustande 7 Atm. und 3200

bis zur 0,6-Atmosphären-Linie, findet eine Höhe von 120,5 mm und liest

eine spezifische Dampfmenge x:0,98 (entsprechend 2 0/0 Nässe) ab.

Bei dem Arbeitsmaßstab der Mollier-Tafel von 427 kgm : 1 mm stellen

120,5 mm eine Arbeit von 427 ' 120,5 : 51 554 kg dar. Nach der Dampf-

tabelle ist D : 2,78 und demgemäß x D : 0,98'2,78 : 2,72 Chill/kg.
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Hiermit ergibt sich:

L,: 51 554 + (6000 —2100) 2,72 : 62 162 kgm.

Der adiabatische Dampfverbrauch pro PS,-Stunde wird C„

1970 000/62162 : 4,34 kg.

Der Unterschied ist in den Ungenauigkeiten der kleinen Tafel

und in Ablesfehlern zu suchen.

Verluste.

29. Die Verluste im Zylinder der Dampfmaschine werden zweck-

mäßig eingeteilt in sichtbare Verluste und unsichtbare Verluste. Die

sichtbaren sind diejenigen, welche aus dem Arbeitsdiagramm ohne

Verbrauchsmessung ersehen werden können. Die unsichtbaren Ver-

luste bedürfen zu ihrer Feststellung einer Verbrauchsmessung und

sind im Gegensatz zu den sichtbaren, welche eine Spezialisierung

gestatten, nur summarisch feststellbar. ‘

Sichtbare Verluste.

30. Zu den sichtbaren Verlusten gehören bei einstufigen Kolben-

maschinen zunächst die Arbeitsabgänge durch Eintrittsdrosselung,

durch Vorausströmung, durch unvollkommene Abführung des Ausstoß-

dampfes, durch Voreinströmung. Diese Gruppe von sichtbaren Ver-

lusten möge als Völligkeitsverlust bezeichnet werden?)

In weiterem Sinne gehören dazu auch die Verluste durch Auffüllung

des schädlichen Raumes oder, wie er, wenn nur die räumliche Schäd-

lichkeit betrachtet werden soll, hier genannt werden soll, des toten

Raumes. Zur Feststellung dieser Verluste muß die Größe des toten

Raumes (des vom Kolben nicht beschriebenen Teils des Zylinderinhalts

einseitig gemessen) bekannt sein.

Die Auffüllung des schädlichen Raumes erfolgt teils durch kom-

primierten Restdampf, teils durch Frischdampf. Dem Auffüllverlust,

 

1) Bei Verbundmaschinen möge der Völligkeitsverlust111 dieser Abhandlung

ähnlich wie bei einstufigen Kolbenmaschinen definiert und nicht so weit gefaßt

werden wie in der sonstigen Literatur. Es tritt zu den oben angeführten

Verlusten noch hinzu der Übertrittsdrosselverlust (Sperrverlust) und der Verlust

durch unvollständige Expansion im Hochdruckzylinder.

De1 Rücktritt der Niederdruckexpansionslinie gegen die verlängerte Hoch- ‘

druckexpansionslinie möge hier nicht zu den Völligkeitsverlusten gezählt werden.

Er ist bedingt zum Teil durch die Differenz der Kompressionsreste und daher .

mit diesem Anteil bei den Totraumverlusten zu verrechnen, zum Teil ist der.

Rücktritt eine bei Verbundmaschinenin Erscheinung tretende, den unsichtbaren

Verlusten zugehörende Größe (Niederschlagsdifferenz): vgl. Führer 35, 28 bis 38

 

 

  


