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Ig TABELLEN FUR IHA PRAKTIKER *
Elektrische

Eigenschaften bei Leitern 1. Klasse
Spezifischer Widerstand 

bei 16 bis 20
/on
°C

Isolatoren

Material Zusammen-
apez.

Widerstand
spez. Leit
fähigkeit

Temperatur- 
k »effizient 
des spez.

M aterial
Spez. Widerstand 

cm2 / cm
Lu ft fe uclitigkeit 

%

Setzung bei 20 °C
P Q mm2/m

bei 20 °C 
xm/Qmm2

Widerstands 
bei 20 °C Bernstein 10l"

> io1"

> 10'J

> IO'1

> IO1“

10'-.

2,3

3,6.

4,4 .

6,5

2,4

53 . 1

Aluminium
Aluminium

draht
Aluminium

bronze

Blei 
Blei 
Bronze

Chromnickel 
Duralumin

Ei Ben 
Elektron 
Gold 
Graphit

rein

99,6% A!

Cu m. 5°/oAl 
Cu m. 10 °/o AJ 

rein 
techn.

1% Cu
1% Mg 

rein
90% Mg

0,03 . . 0,04

0,029

0,13
0,29
0,21
0,208
0,028 . .

0,021
0,9

33 . .25

34,5

7,7
3,5
4,8
4,8

36. . 48
1,11

0,0041 . . . 
0,0036

0,0040

0,001
0,001 
0,00417
0,0040

0.004

Condensa

Diacond

Elit

Glas 

Glimmer

Gummi

Marmor

Mikanit

Paraffin 

Vulkanfiber

. 10'n

IO12

10 

. 5,1.10’ 

10r"

. 39 . 10” 

0°

48

70

70

18

80..70

48

0,05
0,104
0,08 . . 0,055
0,023

13 . . 100

20
9,6

12,5 . . 18
43,5

0,08 ..

0,0045

0,0038
-0,0008 . .

Oie Abhängigkeit der Stromstärken in A 
der Leistung gemessen in kW

von

Hydronalium 
Ko ne tan tan

10% Mg
54% Cu

45% Ni
1% Mii 

rein

n

0,066
0,49 . . 0,51

1,01
15

2

- 0,0002

Lei
Gleichstrom D r e h a t r o m

- 0,00003.. 
- 0,000005 stung

110 220 440
220 V 380 V 500 V

Kupfer
Kupfer für

Leitungen
Kupfer für

Wicklungen
Kruppin
Manganin

Messing

Neusilber

Nickel
Nickel

0,017

0,0178

0,0172
0,85 .. 0,86 

0,42

0,07 . . 0,08

0,35 . . 0,41

0,0 7
0 09 . . 0,13

59

56,5

58

2,4

14.3 ..12,6

2,8. 2,4

14,3
111.. 7,7

0,0043 kW V V coa
l.o

COS T’ 
0.8

CO9 C?
1,0

COß <?
0,8

COB SP 
1,0

COS Cp
0,8

Fe Ni
85% Cu

12% Mn
4% Ni

62% Cu
38 % Zn 

65% Cu
23 % Zn
12% N! 

rein 
techn.

0,00392

0,00392
0,0007
0,00001

ia
 ó;

 M 
h“ - 9,1

13,6

18,2

27,2
36,4

4,6

6.8

9,1

13.6

18,2

2,3

3,4

4,6

6,8

9,1

2.6

3,9

5,3

7,9

10,5

3,3

4,9
6,6

9,8

13,1

1,5

2,3 

3,0

4,6

6,1

1,9

2,9

3,8

5,7

7,6

1,16

1,73

2,32

3,46

4.6

1,44 4
2,16 J

2,88. T

4.3 ’

5,75

0,0013 . .
0,0019

0,00035 . .
0,00070

0,0067
0,003 . .

5

6

8

10

■ 12

45,5

54,5

72,5 

91

‘109

22.8

27,2

36,4

45,5

54.5

11,4
13,6

18,2

22,8

27,2

13,1

15,7 

21

26,2

31,4

16,4

19,6

26,2

32,8

39,2

7,6

9,1

12,2

15,2

18,2

9,5

11,4

15,2

19

22,8

5,8

7

9,25

11,6

13,9

7,2
' 8,65

11,5

14,4

17,3 .

I Nickelin

Platin

Platin-Silber 
Platin-

55 % Cu
45% Ni

20% Pl

0,40 .. 0,44

0,10 . . 0,11

0,2

2,5 . . 2,3

10 . .9

5

0,0044 
0,00018 . .

0,0002 r
0,0038 . .

0,0039
0,0002 . .

0,0003

14
16

18

20

23

127

145

164

182

209

63,5

73

82

91

105

31,8

36,4 

41

45,5

52,3

36,6 

42

47

52,5

60,5

46

52,5

59

65,5

75,5

21,2

24,4

27,4

30,4

35

26,6

30,4

34,2

38

43,7

16,2

18,5

20,8

23,2

26,6

20,2 . -

23. :

26

28,8

33,1

Rhodium 
Quecksilber

Rheotan 
Silber 
Silumin
Stahl

10% Rh

Cu Ni Zn

12% Si

0.2
0,95 . . 0,96

0.47

0,016

0,038

0,10 . . 0,25

5
1,05 ..

1,04
2,1

62

26

10.. 4

0,0017
0,0009

0,00023

0,0036

0,004

0,0045 ..

26

29

32

35

40

45

236

263

290

319

364

409

118

132

145

160

182

204

59

65,8

72,5

79,4 

91

102

68

76

84

91,6

105

118

85

95

105

114

131

147

39,6

44

48,5

53
61

68,5

49.5

55,2 

61

66,5

76

85,5

30

33,5

40,4

46

52

37.4

41,7 

16

50.2

57.5

65

Tantal

Wismut

Wolfram

Zink

Zinn

Illi

0,15 -. 0,165

1,1 .. 1,4

0,05 

0,059-0,063

0,11. 0,14

6,7.. 6,0

0,9 . . 0,7

20

17..16

0,0050
0,0034 ..

0,0030
0,0035 ..

0,0045
0,0047 ..

0,0040
0,0037 ..

0,0039
0,0044 . .

0,0045

50

60

70

80

90

100

455

545

635

727

818

910

228

272

318

364

409

455

114

136

159

182

204

228

131

157

183

210

236

262

164

196

230

262

294

328

76

91

106

122

137

152

95

114

133

152

171

190

58

70

81

92,5

104

116

72

86,5

101

115

130

144

— 9..7 Titelbild: Je mehr Felder am Glühlampen-Aussteuerungsanzeiger aur- 
leuchfen. desto höher ist der Aussleuerungsgrad der Ut =rlraguny Der 
Sprecher ist dadurch in der Lage, schon von sich aus Übersteuerungen

r ') Nach VDE-Normen eoll der spez. Widerstand für Leitungskupfer 
höchstens 0.01784 bei 20“ C betragen.
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P^ofwendige Klarstellungen
Von A. Sfolle, Oberreferenf der Gruppe Elektrotechnik der DZVI

Eine Rnudfimklagung der Deiilschcn Zcnlralvcrv jltung der 

Industrie in der sowjcti<chen Besalzungszouv. auf der dir Vertreter 

der SMA. der Behörden »nwir Spezialisten der maßgeblichen Firmen 

anwesend waren. hr»rhäftigtr sich u. a. auch mit drr P roduk- 

I ■ ü n - s I c i g r r u n g von K u n il f u n k r o h r e n.

eilerliiii wurden im einzelnen dir Schwierigkeiten besprochen, 

die <icli z. Z. einer r r li ö h I e n B e I i r f e r ti u g des zivilen Sek

tors mit RmidfmikrÖhrrti rnl gegrtirlrl len. Eine Reihe von Maß

nahmen wurde vorge-rldagen bzw. von seilen der SM AD in Au-

sicht gcj.trHi. um diesen Engpaß zu überwinden. _

Ein heil der Berliner ‘Tagespreise brachte über diese Angelegen

heit Mitteilungen, welche sowohl in Fachkreisen Erstaunen als aurh 

in Leserkreisen fakche Hoffnungen hervurrivfeii. W irischaflsmil - 

leilnngcn dieser Ari. die meistens ohne Befragung von Fachleuten 

Zustandekommen. shdlen in der .Art ihrer Aufmachung ein von den 

Fachleuten zu erst Teilendes Ziel al* nahezu bereit» erreicht besonder« 

heraus. Die Schwierigkeiten auf dem Wege zu diesem Ziel werden 

vielfach ni<hl gebracht, mit dem Erfolg, daß hei der mit Kerbt 

uuduld^amrH Leserschaft bei dem Au>ldcibcn voll »przicll so lange 

entbehrien Er/.ciign i «scu. wie ^tc Radiogeriite und Radioröhren dar

stellen. nicht» al* Entlausehnng emlritl.

Im Grgrti-aiz dazu hat die F a r h p r e * » c gegenüber ihrer 

I .Vscrsrhafl dir Pllidit. w irt -i liai t <poli li*e|ie Dinge in ihrem Zu 

> .1 m ni e n h a n g e zu bringen und «pv/.icll die Aiifgalie. die Schwie

rigkeiten. wrirlir *sifh der Lö-img entgegen*!eilen, heraiis/.uurhrileil. 

Mir -o i-l eine fruchtbare Di^kns-ion möglich und erbringt braiich- 

bare VoT'ihlagc und Anregungen für die Beteiligten.

Der buhe typen- und stürkzalilmä ßige Bedarf an Rundfunk

röhren um *rileii der Br-at zu (¡gemacht. Industrie. des Handwerks 

und Handels kann z. Z, innerhalb der sowjetischen Besatzungzone 

. von den derzeitig a rbuiteiiden Riih reu werken in Erfurt und Xeiihau* 

• 'n i <■ h l gcdrrki werden. Der Ausstoß dieser Werke i*l brwirt- 

*<haftil und dient augruldu'k lieh vor allen Dingen der Erfüllnng 

der laufenden Aufträge «nuir der Apparat rhe<| ückllllg bei den 

< ¡erä I eltriueiL

Die freien Lieferungen drr Firmen T e 1 r f u n k r n . Berlin, 

gehen hauptsächlich über dir \ rrkmif-liiiro- an den Handel.

Bei Aufrcrlilerliällnug de* 1915 erfolgten Ausstöße» der beiden 

I hii ringer Werke (5 Serien mit 65 Typen) können bei vol I r m 

* Einsatz die-r- Ausstoßes die -liickzahlmäßigeii Anforderungen der 

tippaialcliauriidrti Industrie im Jahre FH7 befriedigt werden.

Der rchir Bedarf von Handwerk und Handel fiir die Wieder 

in<l anilsrlzurig um Geräten würde hei glricdililcibcndrii Lieferungen 

von der Firma Triel 'linken Berlin fiir 19 17 höchstens zu 10% ge

deckt werden kiiniiru.

Alle Röhrvnwrrkr in Den!-rhland leiden z. Z. weniger unter 

«Irin Xidit vorhaliden-ein not wendiger masdtiucller Einrichtungen 

ak einzig und allein iinlrr Materialmangel. wenn man von dem 

saisniibediiiglrii EnrrgirinaiigrI alisirkl. Vor allen Dingen fehlt cs 

an W o I f r a in - und M n I Y h d ä n f c i n d ruht r n und bei den- 

sdlirn wiederum weniger au Au^gang-rohstoffen und der Auf 

Lerciluug al- an den Z i r h'r.i n r i c li I u u g c n und Zieh- 

d i a m a n I e ti

FINK TECHNIK Nr. 2/ 1917

Bei einer Reihe von Speziahnal er i alien konnte jedoch der 

Bezug bisher mil mehr oder weniger Schwierigkeiten sichergentcllt 

uerden.

Wenn man bedenkt, was für ein fritinierhaniscli und glastech- 

msch ifcht einfaches Gebilde so eine Rund funk röhre Jarslellt, muß 

inan der beteiligten Industrie und ihren Arbeitskräften alle Achtung 

lür dir bisher geleistete Wiederaufhatiarbcit zollen.

I in in möglichst kurzer Zeit eine Produktionssleigeruiig und 

damit bessere Deckung des zivilen Bedarfes zu erreichen, wurde 

in Wcilrrvcrfolgung hcreils seit längerer Zeit eiugeleiteler Maß

nahmen auf der R undfimklaguiig der Zentralverwaltung folgendes 

lirschlossru:

1 . Produkt ionssleigcrung durch umgelieTide Typen rin Schränkung 

sowohl inalerialsparrnder als auch arbeilszeitsparender Art.

Heispirt:

Anfang 1916 wurden angfforderL und hergcsldh 87 Typen 

Anfang 19 17 wurden angefordert nur noch 56 Typen

rhisrlil. der Sprzialtypen fiir Pust- und elektromedizinisclie 

Zw ecke.

Aurh iltr-r Typenanforderung kann und muß noch weiter 

vrvringiTt werden.

2 - Ihr Werke werden in Zukunft mir die Fabrikation je einer 

lirMiniiniru Riilireiiserie durchführen.

3 Der weitere Aiibhan eines neuen Drahtzirhwcrkcs fiir Wolfram 

und M<dyhdän wird in Berlin forciert.

I. Durch den Fortfall drr Lu fcr^iHg gewisser Röhrenlypen soll 

dir frei werdende Kapazität der Bc‘darfsdcrkung des zivilen 

Sektors zugute kommen.

' Dir W irderingangscl zting des in der Provinz Brandenburg der 

Laude'Verwaltung zurückgrgehenen Röhrrnwerkeg ist schnell

stens durch zu führen. Hier wird nur die V-Serie gebaut, welche 

lirso]ider< fiir den in Gemeinschaft sentwirkluiig beKmlliclien 

..Slaiidard-KIrinsupi'r" eingesetzt wird. Die maschinellen Ein- 

riclilungC'i de- neuen Werkes werden z. Z. überholt und. um- 

grbaiil.. Fachkräfte »iud vurhaudeu.

6. Ein »tämligcr Zuncuruiidl iinkanssrlmß. dem vor aBm Dingen 

dir l'iilirrnden Firmcnfarlilrule atigchören. sorgt u. a. für die 

Kourdtnierutig drr t rrlutisihen Arbeiten und soll wesentlich 

zum Erfalinuig-ausiausrh beitragen.

7. BrssriT l'brrwarliuiig und Lenkung der für den zivilen Sektor 

br-liininteu Warrn. Sic sollen verteilt an Radiohandler und 

Rimdfnukiii-tatidselzrr zu den vorgrschriebenen Preisen dein 

arbviLenden Wilke zugnlc kommen und nicht über den Schwar

zen Markl versehwinden.

Dir Überwindung der bisherigen Schwierigkeiten durch uns 

«clbsl sowie dir lliilerslülzung. Welche die SMA den Produkt¡odö' 

anfgabeii gewährt, hrrcrhtigrii zu der Hoffnung, daß die deutsche 

Ruitdfmikinduslrir mit ¡Iitcu bekannten Qualitätserzengnissen wie

der stärker auf dem zivilen Markt erscheinen wird.
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ELEKTRO-und RADIOWIRTSCHAFT
E ri ei rb Irrungen lur .7
im interronakn »nrenverk.hr (R.mJschreibin Nr. Z4J

Mitfetrilr rum Facb^nnt 7, Abt. für B tschnlt, 
Mnrislrnt fon Gro£-Brrlin.
Traniporlfeneh.niKunpen für Ein- B,;r

lin, für «olehcGülrr. dir nid|lKonlroil-KommisSioi> für Deulxchland (BE). WirtschaftHabu|.lllir 
Technische h.Mruk lio.., Mehen. werden nicht mehr von der V er- 
Wallung für Außenhandel d« r SMAD, Karkhorst, bewillig^ sondern

mören vom C r o U - B e T I i n ,

Handrlskonlor/Traiisporlahteiliing 
Berlin NW 7 , D o r o i h e c n S t r a B r 8, 

geprüft und genehmigt oder ahgriehnt werden.
Dieses Verfahren für die Durchführung der Transporte gill

nur für «len englischen, amerikanischen und französischen Sektor 
von Berlin. Für den russischen Sektor von Berlin 
*ind nach wie vor die Anträge auf Ein- und Ausfuhr von Varen.
gleich oh >ie hc*chrimkt  hundolsfahig sind oder nicht, hei d
Außenhandel’«'«Ieile der SM AD, Karlshorst, zur Genehmigim

Voraustzutig für da? vereinfachte Verfahren, sowohl wie
de«das bisherige Verfahren, ist die Vorlage der Befürwortung 

Handelskontors unserer Abteilung auf dem Formblatt .,Form of
Application for purchasing materials in British. VS, Rilssiau anil 
Franeb Zone’1.

Das nene Verfahren bedeutet nicht nur für den Kaufmann
eine wesentliche Erleichterung, sondern ermöglicht auch der Wirt
schaft eint schnellere Abwicklung ihrer Geschäfte,

Die Genehmigung für Bezug und Lieferung für nicht auf der 
VorhehaltJElr stehende aren wird in Form einer Erklärung, die 
gleichzeitig als Transportausweis gilt, ausgestellt. Diese ist heim 
Heymann-Verlag. Berlin W 8. Mauerstr. 14. zu beziehen, und zwar:

Erklärung AA 19—46 Berlin in 4facher Ausf. f. Bez.ug
Erklärung AA 20 16 Berlin in 4facher Ausf. f. Lieferung

Die Formblätter sind deutsch und russisch sorgfältig und 
vollständig anszufüllen.

Man unterscheidet;

Transporte aus und iu den amerikanischen, englischen und 
französischen Sektoi von Berlin;

2. Interzonenverkehr:
Transporte aua und in den russischen Sektor von Berlin. 

'Um Zweifel über die genehmigungspflichtigen Waren, die auf 
der, Vorbehaltslisle aufgeführt sind, von vornherein auezuschalten, 
sind tief erstehen d die Waren der Vorheh al I slisie veröffentlicht.

Ob ein Gut inj Zweifekfall in eine der auf der Vorhehakdisle 
aufgeführten Warengruppt fällt oder nicht, wird jeweils von dem 
xufländigen Farhamt unserer Abteilung entschieden.

In den nachfolgenden Sonderfällen ist wie folgt zu verfahren:
Die Lieferung und der Bezug von Rohstoffen und Halhfertig- 

crzeugnir»en zur Verarbeitung (Veredlung) in der anderen Zone 
uud die Rückführung de*  veredelten Erzeugnisses sind möglich. 
Die Entscheidung hierüber ist von Fall zu Fall von dem Handels
kontor Berlin hzw. zuständigen Fachamt cinzuholen.

Es sind in diesem Fall gelrennte Anträge hzw. Erklärungen 
für Lieferung und Bezug einzureichen, deren Zusammengehörigkeit 
zu erkennen sein muß. Als Rechnungsbetrag wird der Endwert 
de? ausgdauschien Cuie*  zugrundegelcgl.

Die Lieferung von reparaturbedürftigen Gütern (insbesondere 
Maschinen) in eine andere Zone und die Zurücknahme der repa
rierten Güter sind grundsätzlich zuselassen. Für die Antrags teiluu*'  
gelten sinngemäß die vorhergehenden Bestimmungen über den 

l eredbing»verkehr.
!m interzonalen Güterverkehr wird häufig die Rückgabe von 

Emballagen oder dir Vorauslieferung von Emballagen (z. B. Gefäße 
zrlm Bezug von Flüssigkeiten) notwendig. Derartige Lieferungen 
und Bezüge dnd grundsätzlich zugelassen. Sie bedürfen der Gr- 
i.fhmigiing. In die Antworl auf die Fr^ge der Formblätter »ach 
,|tr Warenart ist zusätzlich das Wort „Emballage“ einzufugen.

Der Versand von Stückgut ist z. Zt. noeh nicht genehmigt. Es 
können aber SlÜckgntsenduugen, die glei.hr oder verwandle W aren- 
„len aufweisen. zu sogenanalen Sammelsnlr^en zussnunengeMf 
werden, wenn diese Geschäfte in der gleichen Zone abgew,ekelt 
werden. I» diesem Fall werden die Anträge n.eht von den Raufern 
Xr Verkäufern sondern zweckmäßig durch den Sped.eur geste t.

Die in einem Sammel.nlr.g zu.animengefaßien E.nzelgc.chafte 
.„Hl in einer Liste in dem-eh und ru.M.ch •••' d™
s.mmelanrrag i» dreifacher AuUert.gung be.xufnge» * I-

Die Liste muß enthalten:
Verkäufer hzw. Käufer in dem Sektor Berlins, 
Käufer hzw. Verkäufer in den westlichen Zonen, 
Warenart — Gewicht (Menge) Preis AufrerhnU|(- 

der Eitizclbet rage am Schluß der Liste.

Für die Einzelgeschäfte sind besondere Antragsformulare nichl 
am>ziifüllcn. Der Transport aus weis wird für den gcschlospeuen 
S^mnieluntrag ausgeferligl, vorausgesetzt, daß die Lieferungen üc]cr 
Bezüge über den gleichen Zonen Uhergajigskont rollort erfolgen.

Bei Sendungen, die aus mehreren Eisenbahn Waggons oder ver
schiedenen Lastzügen zusammengestell! sind, muß für jeden Wag
gon bzw, Lastzug ein Transporlausweis bzw. Erklärung dem Fracht
brief hrigefügt werden.

Als Zonen-Uhergaugskon t rollorie sind zur Zeit zugelassen:

L im Eisenbahnverkehr: Herruburg, östl. Lübeck, 
Bergen (Dumme), westlich Salzwedel, Marienborn bei 
Helmstedt, Gerstungen, Glltenfürst, nördlich Hof.

2. auf der L undsl r uße : Herrnhurg, Östlich Lübeck, 
Bergen (Dumme), westlich Salzwedel, Oebisfelde. AHering>- 
leben (Kreis Haldensleben), örtlich Hclmstedl, Hörschel, 
westlich Eisenach, Nordheim bei Rentwerish.iusen, Guten- 
fürsl. nördlich Hof

Mit weiteren Erleichterungen im Inlcrzonen- bzw. Transit
Warenverkehr ist in Kürze zu rechnen.

Vorbehultsliste
J. Alle Nahrungsmittel cinschiicfllich Futtermittel und landwirtschaftliche Er

zeugnisse. die zur Herstellung und Weiterverarbeitung von Nahrungsniillela 
verwendet werden.

2 Saatgut für Gemüse und Fcldfrüchle, SaalkarfoHcln.
3. Alles lebende Vieh.
4. Alkohol und alkoholische Getränke.
5 Tabak und Tabakcrzeugnissc.
6. Seife und Sciiengrundstolfc
7. Tcxtilicn-Rohmatcrial und Fertigware.
8. Rohhaule. Leder, Scbuhwaren. Ledererzcugnissc für industrielle Zwecke
9. Düngemittel.

10. TreibitoHc und Brennmaterialien - aller Art, Schmiermittel und Schmier- 
rrntt el erzeug ni gie

1b. Holz (roh und gesägt], mit Ausnahme von Brennholz.
12. Holzschliff, Zellulose, Papier, mit Ausnahme von Papierwaren.
13. Fensterglas und optisches Glas.
14 Natürlicher und synthetischer Gummi und Gunimierzeugnissc,
15. Elektrische Maschinen und elektrische Ausrüstung für die Industrie.
16. Maschinen und Ausrüstung für die ausschließliche Verwendung im Bergbau 

Spren gs iol le.
17. Fahrzeuge für SlruOcuvcrkchr. Fahrzeugzubchör und Ersatzteile, Traktoren 

und Lrsalzteile, Lokomoliven und rollendes Material, Maschinen für 
^IraBenbau und Slraüenunterhallunß.

Linictivcrkehr Berlin—Dresden und Berlin—Leipzig
Mitgeleilt rom Fnchami 1, Abi. fiir U irtschuft,
Magistrat L OH Groß Berlin.

Um den schwierigen Transport Verhältnissen besser Rechnung 
zu tragen und der Wirtschaft in der Einsparung von Laderaum 
erfolgreich helfen zu können, wurden in Gemeinschaft mit der Abi 
für Verkehr (Hauptfahrbereitscbaft) die in früheren Zeiten fo 
wirtschaftlich rationell laufenden Linienverkehre wieder eingeführl. 
Hierdurch hat der Magistrat von Groß-Berlin mit dem schnellsten 
Fern-Last Warenverkehr den Anfang gemacht und zunächst die Ver
kehrsverbindungen Berlin Dresden und Berlin-Leipzig geschaffen. 
Alit der Erweiterung des Linien Verkehrs zwischen anderen Haupt- 
plälzen der Sowjet-Zone und Berlin kunn gerechnet werden. Die 
Abwicklung geschieht folgendermaßen:

Die Strecke Berlin—Dresden wird jeden Dienslag und Don- 
neritag befahren. Die für Dresden bestimmten Güter müssen hei 
der Güter-Sammel Verkehrsslelle Berlin NW7 40. Paulstr., jeweils 
Montag bis 13 Uhr bzw. Mittwoch bis 13 Uhr angcliefert werden. 
Der Empfungsspediteur in Dresden ist die Firma Bapidus GmhH-, 
Dresden, F riedrichstadt, Hamburger Str. 33. Die?.c Firma ist «n*  
gewiesen, die Sendungen den Empfängern zur Annahme telefonisch 
zu avisieren. Bei Purlien über 5 t ist die direkte Zustellung mög
lich. Je nach dem anfallenden Warenbedarf soll der Verkehr ver
stärkt werden.

Die Strecke Berlin -Leipzig wird jeden Mittwoch und Freitag 
liefahrcu. Auch die Sendungen für Leipzig sind hei der Güter- 
Sainmel-Verkehrsstelle (Güsav), Berlin NW 40, jeweils jedoch an» 
Dienstag und Donnerstag bis 13 Uhr. abzuliefern. Der 
Empfangsspediteur in Leipzig ist die Firma Fenlhol und Sandt
mann, Leipzig C 1, Otlo-Schill-Str. 2. Bei geschlossenen Sendungen 
über 5 t ist im Einvernehmen mit der HouplfohrheTeitscliaft der 
Absender in Berlin verpflichtet, diese Sendungen rechtzeitig hei der 
Güsav zu melden, da diese Sendungen vom Spediteur direkt ahgehoh 
und auch in Leipzig fln die Empfänger atisgeliefcrl werden.

Ratsam ist es, bei allen Transporten sich rechtzeitig mit der 
Gü^av in Verbindung zu setzen.
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BERLIN

Nachtrag zur Strametnschränknng
Das Fachunit 1. Abt. für Wirtsrhah. )h- 

gistra! von Gruß-B<t) in. wird prüfen, ob 
eine Offeiilisltiing der Geschähe sich an« 
Volkswirtschaft I ichenMiiteressen als iiotweti- 
<lig erweist^um von hieraus zur gegebenen 
Zeit die erforderlichen Entscheidungen zu 
treffen. Entsprechende Verhandlungen hier
über sind bereit- mit dein Polizeipräsiden
ten eingelrilet worden. (Siebe Seite L 
FUNKTECHMK Nr. 1/1917.)

Einhcitssuper im britischen Sektor Berlin«
Den R u nd f u nk - Ein p fängcr -Fabriken de« 

britischen Sektors von Berlin wurde ein Teil 
des I'ertigiingsprograrmnH von 100 ODO Eiii- 
hcitssuperhttS übertragen. Bei mehreren 
Berliner Fabriken läuft die Herstellung von 
DK E-Ccr:ilen weiter. Verschiedene Fabriken 
bauen andere Geradeaus- und Superhet
empfangen

Philips-Elert ro-Spccinl-Gescllscliaft crhirli 
das Permit

Im Dezember 19-46 wurde der im briti
schen Sektor von Berlin gelegenen Philip»- 
Elcctro-Special-Gesellschaft das Permit der 
britischen Militärregierung für die Herstel
lung von Meßinatritmciilen. Kinogleirhrich- 
tern, Rundfunkgeräten, Sch weiß trans forma* 
lorcn und Kraft Verstärkern erteilt.

Außer der Philips-Electro-Special-Ce-el! 
schuft haben im britischep Sektor Berlin« ein 
Permit für die Rumlfunk-Empfänger-Fabri- 
kation die Firmen Blaupunkt. Heliowall 
(Nora) uud Siemens.

Diebstahl von Radiorohren
Aus dem Betrieb einer Ruiidfunkinstunil • 

sclznngsfirnia wurden 170 Radioröhren 
REN 1004, in einem Karton verpackt, ge
stohlen Die Röhren sind Eigentum der 
Sowjetischen Militärregierung. Die Berliner 
Händler werden gebeten, den X erkänfer der
artiger Röhren dingfest zu machen

Auskunft erteilt da* Fachamt 7. Abi XX irt- 
schaft beim Magistrat von Croß-Berliii oder 
die Redaktion der Fl NK ■ TECH N I K

AMERIKANISCHE ZONE

Ein neuer Klei neinpfa ngc r
Ein neuer Kleiiu'tnpfÜngcr mimen- ..Bay« 

ernzwerg^. rnit dem man alle enropaiM-h vn 
Sender einwandfrei huren «oll. wurde von 
einem jungen Bamberger Ingenieur km« 
situiert und befindet «ich gegenwärtig im 
Landcswirtschaftsaint in München zur Er 
probniig. Der Empfänger stellt dir Fort
entwicklung eine« Wrhriilai'htsrndrgeraic- 
dar. für dessen Bau noch Material in reich 
liehen Mengen vorhanden ist.

Vereinigung der Radjuhündlrr von 
Nord-Württemberg und Nord-Baden

Nach Genehmigung «Irr X erviiiigmig der 
R ndiohündlcr der Gebiete von Nord-V« iir’- 
trmberg und Nord-Baden hat um I. Ürzciu- 
licr in Stuttgart di«' erste Landr^vrr-amm - 
hing sla11grflinden. Es wurde milgeteill. daß 
die Radibfirodukti<m in der US-Zone »ehr 
gering isi. Für Wurl lembcrg-Baden »landen 
irn abgtdanfrrirn V ¡rl&chaft»jjdir nur 60*) 
Apparate für die Verteilung zur X »-rl ügmig. 
Die röhrenf ¡diriziiTcndm Werk«- knmiucn 
nur sehr langsam in Gang. ««» daß dir Neu 
ploduktion praktisch ganz von der Zuliefe
rung alihäugiß bleibt.

Bilanz der Rund funk ind iKtrie in 
Siiddcnl schland

Eine Art Bilanz «Irr <iiddeulsthrn Rund
funk-Industrie veröl fcnllirhl die SZ. D-i- 
nach kann jJie süddeutsche R und funk mdu 
stritt die Serienerzcilguifg von Radimippara 

len in beträchtlichem Umfang beginnen, 
wenn dir eiitsprechendr Zulieferung von 
Rohmaterialien und Rohren siche rgrsir II t 
¡«1. In Bayern allein wird der Sofortbedarf 
auf etwa MIO 000 Apparate geschätzt. Die 
iliirrhsrhnitl Hrhe Möliatspr«Khiktiuii betrug 
im Zeitraum Oktohrr/Dczcnihcr etwa 600 
Apparate, davon standen die Hälfte für den 
deutschen Zikilhcdarf (vorwiegend Behörden 
u>w.) zur Verfügung. Der augenblickliche 
Mangel an Zubehörteilen läßt an eine Au*- 
Weitung der Produktion jedoch nicht den
ken. Am empfindlichsten ¡st der Mangel an 
Röhren. Eine bescheidene Produktion von 
Spezial rühren «oll z. Z. in Erlangen an« 
kitifrii. Ein ^ferk in L Im stellt moiiutlirli 
etwa 20 000 ^ugriumiter .. Weh rmaclitsrÖh- 
r«r her. jedoch Lauisprecherrölirrn mit 
entsprechender Verstärkung fehlen Dir 
Herstellung der (J-Röhren soll demnächst 
beginnen. Drr Gerätebau beschränkt sich 
hauptsächlich noch auf den Einkreisemp- 
fängrr. der. als Kleinslgrrät in München 
und Erlangen fabriziert wird, sowie auf 
einen Super mittlerer Größv, dr»r.en Fabri
kation in Müm heu. sowie ’m Passau und 
Coburg erfolgt. Die Preise bewegen sich 
zwischen 170. R.M ilnd 495.— RM. Für 
die Herstellung eine» wirklich billigen Ge 
räl> fehlen vorläufig jedoch noch alle 
X □ raii »-e t zu n gen. Einige bekannte Erzengrr- 
firiuen stehen vor dem Anlaufen.

..Padora". Coburg. arbeitet
Die Coburger KadioHrma ^Padora" konnte 

im Dezember des vergangenen Jahre» mit 
der Fließbandfertigung beginnen, wie eine 
Meldung an* Coburg besagt. Im Beisein 
Indier Offiziere drr Militärregierung sowie 
dr- l>bvrbürgcrmeisier« und de«. Bürger- 
me»-«ter- lief die Produktion an. Dir 
..Padurn” «oll infolge ihrvr Lirferkapa7.ital 
(alle 1? Minnien rin Radio!) mit an erster 
Stelle drr l•uye^isvllrn Raiholirmcu dtehen. 
E- ¡«1 bcidiMchiigl. da« Aä rrk auch stark 
mit E\purlauit lägen zu brMhäftigrn.

BRITISCHE ZONE
X erbanilsuufglicderung der Elektroindustrie 
in der britischen Zone

XX irt'«’hafl«vcrband Elektroindustrie e. X .. 
l*ü«-chlf»ri. mit folgenden t ai'hvrrbandrn: 
a) Elcklroinuschitivn. Ralingen: b) Pruti«- 
foruiiiforrn. Mülheim (Ruhr): < ) Srhaltgerate. 
S< haltanldgen. I*reileiluiigrn. Ratingen: dl 
Rundfunk. Hamburg: e) Slarkstrom-lnstalla- 
[¡■Hisiiiuteriid. Srhalk«inüldr i, . I) Kabel 
nml ¡»olierlr Drähte. Köln-M üldheim: g) 
Telephniiic und Telegraphie. Hannover: liJ 
Mrßu<‘«i ii nun Zähler. Haiiti-Lindrii: il 
EL-klro-. Medizin- und RölHgcngeralC. Ham
burg L<i k) ¿Irkt rolanipen. Humburg 1: 
|i Akkumulalurrii und Batterien. Hagen i. 
ui) Ktindrii «atureii. Purzli. Köln; u ) Elektr«i- 
Kohlrli. Mridrm a. Rh: o) Elek I ro-XX äruu 
und llatisliuhgrräl«-. SuiniiTii i. : p) Elek 
1 m-l.ciirlileii. I iidmxdicid i <|) Simm
riehlrr. Mühlheim iKuhrl: r) Elek I ro-Bahnen. 
Kel tu ig-Minlard: s) Elrk |ro-lndu>triv-Ofen 
und Schw rißgi'i-iiIc. Dortiiiniid; ll Smidrr- 
gcliiel der Elrkt rnlrrhnik. Dü ««rlilorf. O-l- 
hiraßr 51: ti 1 Elrkt ri>-l-olier«l«dl r Porz am 
Rhein ( Di elrk I ra-1 ndu-I niek

Prüfstelle fiir rlektt'otcchntschc (»erätr
Betriebe, welch«* dir llrr-trllung voll elrk 

11 el ec hui »eh«« n Gerälrn und Materialien anl- 
5icnomm*’ii ¡iahen, mii»-rti dir«r. bevor «iv 
auf d« n Markt g< brarhl wrrileu. X DE-mäÜiü 
]>iült*ii la.—rii. E« brätelten folgende Prdi - 
stellen:
EidUritchc« Prüfnuil 12. Wupperi ul-Barmen.

M uorrmitruUe;
Elektrisches Prütaiul Hlt Essen, t. Hd. der 

Bel riebsver wall ung;
Elektrische1« Priilamt 2. Hamburg. Lübecker

Tor 24.

Gründung einer Ingcnicurkammer

Als freiwilligen Zusammenschluß der ^dh- 
»landigrn und nirlilselbstäTidigcn Ingenieure 
zu berufsständiger Selbstverwaltung verkün- 
digl die „Wirtschaftsgeineinsrhafl selbstän
diger Ingenieure“- (WSI) in Düsseldorf die 
Bildung einer Ingenieurkummer für den Be
reich der britischen Zone. Anschrift: Düssel
dorf. Hardtslraße 111.

I ngrnicu ru rnrn H

Für Hamburg und Bremen hat die ..Wiri- 
srliaftsgrinein«chafl selbständiger Ingenieure" 
(WSI) eine Zweigstelle errichtet. Dir Lei
tung brfindel sich in den Händen von Georg 
Pedcrsrn in Hamburg-Fnlsbiittel. Hau« 
Grade-Weg 17; in Bremen hei J. Christian 
Schäfer. Bremen. H ans -Thornas-St ra ßr 10. 
Postfach 911.

St Jin da rüge rät für den Schulfunk

Beim Nord westdeutschen Rundfunk kon
stituierte sich im Februar 1946 der Zentral- 
ausschnß für den Schulfunk, der sich ans 
sarhknndigen Vertretern der Schulverwal
tungen der britischen Zone lusarnmensetzt.

Auf Veranlassung des Ausschusses wurde 
ein Sl andardgerät entwickelt, das für die 
besonderen Verhältiiis»e des Schulfunks ge
eignet ist. Es wurde in einer Reihe von 
Exemplaren hergestellt und wird zur Zeit in 
allen Teilen der britischen Zone praktisch 
erprobt. Die Bedingungen, für die das Gerät 
entwickelt wurde, sind: einfache Bedienung, 
einwandfreie Wiedergabe von Sprache und 
Musik, leichte Rcparalurniöglidikeit, Einhan 
eines PL«I lenspirlers und Stabilität wegen 
der besonderen Beanspruchung in der Schule.

SOWJETISCHE ZONE

Mewo-^ erkc. Meißen, stellen Zubehörteile 
für die Radio- und Elektroindustrie her

Dir Mrsco-XX erkr. die früher vorwiegend 
elrklri»chc Baukästen und SpielzeugznbcTior 

für elektrische Eisenbahnrii prodiizierten. 
halirii nun da» ScliwrrgewichI ihrer Fabriku- 
l'Oii heilte auf dir Herstellung von Zubehör
teilen. wir KufirUrhnürr. Lötöscn. uiul^ ähn
liche Artikel verlegt. Nrbctdirr lauft noch 
dir Erzeugung land w :rt »chafllichrr Maschi
nen und heu irl-< ha f leier Hansliahnng^grgen- 
«läiide. Dir Ktdimatvrialbescliaffung unter
liegt den zeitbrilingtrn Schwierigkeiten.

Das Dresdener Haii<iwrrk im Aufbau

Das Hun«lwi«rk -t'liullclr sieh rnaßgrbrnd 
in den XX iederaufbau der zerstörten Stadl, 
in den In«! jnd-rl /.tiug-dirii«t und in die Hrr- 
-Irlliuig ^ou Gebrauch>gülern »uwir in Re
parationsleistungen für dir Be«j!zuirgMiiachl 
ein. Dir Handwerkskammer de» Krei-e« 
Dresden . bet reute in den krcisfirirn Städten 
Dresden. Freital und Radriirnl. «uwle im 
l.andkrei«. Drr-<lrn um I. II 16 12 176
H audw erkUtrl rielw*. die ¡tu I- Halbjahr 1 *J 16 
eiiieu L1m”alz xoii 951 _■ Millj«uicn erzieltrn. 
In den llelrirbrn »les Handwerk» waren in«*- 
goainl 54 31(1 Prr-uueii tätig, da^<m 29 10 
iiu V.l«*kl ruhaiidwcrk. Brsmidvr- crfrrulicli 
i»l ilie holir Zahl der Lehrlinge. 673 iimiin- 
lichr Xmd 17 wrildirhe Lrhrlm-t* lu-schat
tigen die Hamlw rrk-bel riebe. Xlil d«*r An.— 
hihlmig der niiimilH hen Lehrlinge «tebl da* 
Elcklruhandwerk an der Spitze ilcr lland- 
w» rk-lietriehr.

AEG-Relrieb llriniigsdorf stellt Plliige her

|)er A EG-Betrieb in llcnnig«dorf. Kr«. 
(J-lhavi'lland. «leih n. a. Pllügr- fiir die Land
wirtschaft brr. Di«* Erzeugung von oL*ktri- 
^rlivn l.ukomolivrn i-i geplant. AuUrrdriii 
führt d«-r B«'trieh Reparaltirrn an Daiup!- 
Luk umol ivrn aus. Autler«- X Id eilnugrii «les 
Werkua hauen Aufsatzöfen fiir Köcii<ul>vrd 
Sch w«-ißma«cbinen. Druckappara'tf mw.
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Die Neubildung ten-Einkauf gingen. können und mii^cii ein 
gespart werden!

Von Dr. Philibert Lamberg

Allmählich kann man eicli aiiM prixaicn 
und fachwirHrhafllichen Quellen in den 
v er«rhiedenrn Ländern Europas rin Bild 
machen, wir cs nul der Herstellung von 
Mmikinstrimienlcn lieslrül ist- Kaum ein 
andere« Erzeugiuig»gelnct halte durch den 
Krieg so schwere Störungen erlitten, ah 
gerade dir Fabrikation von Musikinstrumen
ten. In Deutschland, das einmal in der ersten 
Reibe der erzeugenden Lander stand, wurde 
in den letzten Monaten des Krieges der be
stehende Resi der HrrstelluiiginDÖglirhkeilen 
fasi vollkommen vernichtet. und weii^rc 
Zerstörungen in der mitteleuropäisrhen Mu- 
«ikinsirunirnten-Herstelliiiig Iratcn dann iii- 
Ulge der A ns'Weisungen mid Umsiedlungen 
nus der T sc h u rha o wakri (sudetenden! sehr« 
Erzeiigiingsgrbiet), Österreich. Ungarn, Po
len und dm BalkmiLindern ein.

Es ist mm leider so. daß dir Unisiedc- 
Imigigruppen, die in ihrer früheren Heimat 
sich mit dieser Fabrikation befaßt hallen, 
an ihren neuen Wohnsitzen schon durch 
Rohstoffmangel daran gehindert sind, ihre 
ulte Beschäftigung, etwa den Geigen- oder 
Zither-Ban wieder aufzuiiehmen. Man muß 
sich also Hinsehen. wo durch die zwangs
läufige Ent wirk Jung der Kriegszcit neue 
HrrsteJiungsgehicI e gebildet wurden.

England

Da wollen wir zunächst auf den Umstand 
hiuweisen. daß in England die M.l.-Herstel
lung fast ohne Erschütterung durch den 
Krieg gekommen ist. Für Blech- und Blas- 
iujt rumentc allgemein i*l sogar eine Zu
nahme der Herstellung zu verzeichnen, ge- 
we«en, die im letzten Kriegsjalire von ^Tra- 
dc- Review“ mit ca. 15 % gegen 1938 be
zeichne! wurde. Auch der englische Geigen- 
buu hat sich seit 1925 laufend verstärkt. 
Hier waren es italienische Emigranten. die 
mit ihrer Spezialarbcit in England ein neues 
Arbeitsgebiet fanden und allmählich den 
Geigenbau auf eine konkurrenzlose Höhe 
brachten. Der Klavierhan ist zwar auch 
iti England erheblich seit 1930 eingeschränkt 
norden (um etwa 70%). dagegen konnte der 
Bau von Harmonien und Orgeln, vor allen 
Dingen Konzert- und Drehest erorgrln. gv- 
Ueigert werden.

Sehweden uni Finnlund

Es int ja heute so, daß infolge des Musik- 
instrumenlrnmangels sogar zahlreiche wich
tige Veranstaltungen ausfallen müssen. Das 
war beispielsweise ein Grund, aus dem sich 
in Schweden Jin Kalekarlien eine lebhafte 
Erzeugung von Geigen und anderen Streich
Instrumenten bildete- Ansätze dazu haben 
zwar fchou früher bestanden. aber eine 
systematische Ausnutzung der liirr mit 
Rohstoff Vorkommen und LeiMiingseignung 
gegebenen Voraussetzungen erfolgte er«! 
seil den letzten Krirgsjahren.

Es könnet jn in den Ländern, dir beute 
etwa neu in die Reihe der Geigenbau-Ge
biete eingetrclen sind, nicht darauf an. 
hochwertige SoiidererzeugnisMe a«f den 
Markt zu bringen: alles, was notwendig in 
erster Linie ist. lieg! im Wort „VolkMiistni- 
ment“. Ein klangschöne«. gut missehende« 
Instrument, mit dem vor allen Dingen auch 
junge Miisikaimülieode ausgesl al Int werden 
können, um der Ausübung der Volksmusik 
die notwendigen Voraussetzungen zu geben. 
Man bat sogar an* Schweden in der letzten 
Zeit schon Geigen, Gitarren und Bratschen

nach Rußland. Däncinjirk und Westeuropa 
aiisgcfübrt und hat das Zeugnis bekommen, 
daß alle dirse ^r^cugnif*rte mit gutem 
Durchschnitt ihren Zweck erfüllen.

Auch die Erzeugung vün Hand- und MuikI- 
harmonikas hat in Schweden einen starken 
Auftrieb crlrhl- Nach privaten Schät
zungen werden heule etwa zc|IIIIIiaj soviel 
von diesen Musikinstrumenten h ergrstelll 
als im letzten Vork riegs jah r. Dir Anzahl 
der sich mit dem Musik insi riinirnlculiau in 
Schweden befassenden Betriebe ist nach 
diesen Mit Teilungen um etw a das Dreifache 
gestiegen. Viele Frauen arbeiten in Uerk 
slälten für Harmonika mu| Blasius! rnmen- 
tenbau. Ganz ähnlich Ui ¡n Finnland, 
das jetzt unfÜEigl, in seinen westlichen Wald
provinzen eine eigene Industrie für Hotz- 
inMriimeni c jeder Ari zu entwickeln. Auch 
hier Flehen zahlreiche brauen im Herstel- 
hmgspruzeß. Nach .Meldungen finnigrher 
Muaikinstrunienlenhändlcr sind die ersten 
Lieferungen schnell am In lundsma rk l um- 
gcnclzt worden. Man kann erwarten, daß 
der sc wjetriiKHrhc Markt durch diese 
scliu edische und finnische Initiative zum 
mindesten für Hulzinstriimcnlr, aber auch' 
für Harmonikas eine erhebliche Entlastung 
fitidcu wird.

Polen

In der Tat sind es gerade die Ostländer, 
in denen der Mangel an Musikinstrumenten 
sowohl dir Ausbildung junger Musiker wie 
auch dir Ausübung der Hausmusik über
haupt in Frage stellte. Hierher gehört mich 
eine Pressemeldung aus Polen, daß man 
dort eine vom Slaat und von den Gemein
den finanziell gestützte Zusammenfassung 
der kleinen Vf erkstätlen für den Musik
instrumentenbau in den Gebieten von War
schau, Lodz und im galizischen Wahlgehiet 
mil <lem Wirlscha ilszcnlrfim Krakau be
absichtigt. Denn nur mil einer Lenkung 
und Gemeiiischaf isarhcit auf diesem Pro- 
düktionsgebiei kann man die bestehenden 
Vorratslücken an Musik in-l rumeiHen in 
kurzer Zeil ausfiillen.

Ungarn,

Ungarn maclit sich in der letzten Zeit 
daran, eine verbreiterte Herslcllung von 
Geigen. Brutschen. Gitarren ii. a. Mitsik- 
insl rutnenten vorziinelimeii. uacli dem mich 
hier der Ausfall am Markl der Aliisikinslru- 
uirntc katastrophalen Umfang migciiuiiuuen 
hat. Für alle Instrnmcutr werden in der 
neuen Währung sehr hohe Schwurzmurk t- 
prebe gezahlt. Man will x on den Zentralen 
de« MusikjusIrumenTeuhuudrls an> Budapest 
Scrieidiestellungen linier X orauszahlung der 
Kmiflirträge und teilweiser Lirfertuig von 
Kulistoffen und Material an die M usikins!m- 
nienten-H erste 11 er in der Provinz vorneh
men. um hier zu He rsiell Hiigsbelrbiingcii 
und Erweiterung der Musik inst mmenlen 
Wrrkxlätlen zu kommen. Es ist keine Frage, 
daß die Begabung vieler Musik inst rumenlcn - 
flauer Ungarns groß ist, früher störte aber 
in diesem Sektor eine gewisse t uzuverläs- 
si^kril der Fc^t- und Terminlicfcruugen, so 
daß der Handel sich mehr iui:l mehr auf 
Alii-ikiiislriuiieiifcii-Liefrruiigen aus Öster
reich. DtiHKchlaniE TscliCi ho«luwakei und — 
für Bla«- und Blerhinsl rumentc in erster 
Linir auf Englands Erzeugung verließ. 
Das kann durchaus arider.'* werden und die 
15 1.8 Mill. Pengö (fester Währung), die iinch 
1939 ins Au-Iand für den Miiiikin-1 mmeji-

Hulkunläiider

Hier gibt c* kaum einen llaiiHhali. in dem 
nirhl irgendein Musik inslriimeiii zu finden 
ist. und eine Person, dir ein oder mehrere 
huHruiiieiilr spielt. Geige. Zupf. und 
Kiciiiblas-hi'lrutneiilc >ind am verbrcilrl- 
sten. Vieles davuii ¡$<1 aber verallrt oder 
ganz dem Kriege zum Opfer gefallen, Xian 
zahlt auch hier oft crslaiuilichc Licbhaber- 
(Sch w;trz-)Prcisc. um wieder zu cim-m 
Musikinstrument zu kommen. In Rumänien, 
wo mit der Abwanderung der deiHsrh- 
^idmiiiigrn Mn?ik ¡mH nimctil cniuacher aus 
Sieliciihiirgrn eine Verschärfung der Man^d- 
lage ringel refen ist. ninßleu Musik-vhiilrii 
und Touuk ademien ihre Lchrkurse ziisam 
inrnlegeii. Au>tmi»<-fi- und Lcihbür»?* wur
den eingerichtet, um jtiugr Musikci mit 
Instrumenten zu versehen. Nun iii mau 
dabei, auch hier durch Dirck lau fi rage an 
Iloden«I an dige AI usikiusl runieiitrn-Erzeiigrr 
fcstzuslellm. weh he K rafle im Musikinstru- 
nicniciibaii ständig eingesetzt werden kön
nen. Wenn man die Lage ans früheren* 
Reisen in Rumänien kennt, kann man sich 
\ urotcllrii. daß die bcabsich I igte l nisirde* 
hing der Crigcn- und Slrrirhtnäl riuiicntcn- 
Erzeuguiig in das W ahlgrliiel von Kim- 
pulung und Okti« wohl eine Entlastung 
bringen könnte, denn hier ist die Rohstoff- 
imd Material frage in erster Linie zu lösrn. 
Mini denkt, im Laufe eines Jahres etw» 
2000 Ucrkslätlcn neu ausgrstal tcl zu haben 
(eine stajtlieli fundierte Allgcmein-ak timi 
für Werkzeug- und Gerätclicsclinffung läuft 
bereits!), und Illit der Zii.«animenarhril der 
einzelneti Fachgruppen den .Markl schnell 
mit den dringendsten Erzeugnissen vrr- 
seliru zu können.

Türkei
Man erhält im übrigen in der letzten Zeil 

Nachrichten aus den Balkangelnelen (die 
*irh mit Erscheinungen decken, die der 
Verfasser schon persönlich dort vor dem 
Kriege machen konnte), daß in der Gruppe 
Holz- und BIhmiihI rumentc recht lebhaft der 
in drr Türkei sitzende Musikitistrumenlcn- 
Hcrs toller hervor! ritt. Die Türkei hat in 
den Provinzen Mystuu und Karten seit 1925 
etwa eine ganze Reihe von Klein-Werkstät
ten für Inst riimcnicn-Erzcugtmg enlslehen 
sehen. Mit der Zeit haben die Lieferungen 
aus fliesen Werkstätten nicht nur ipiantita- 
tiv. sondern auch qualitativ eine früher 
kaum erwartete Ent Wicklung genommen, hü 
daß seit etwa zehn Jahren ein von selb«l 
sich regulirrender Export einzelner Wcrk- 
xlällen begnnr.cn hat. Man kann damit rech
nen. daß im Südosten Europas und für den 
Nahen Osten das türkische Musikinstrumem 
in fier nächsten Entw irkhings|ierjodc eine 
»ehr starke Bedeutung uniichmcn wird.

t briges Europa

Wenn wir noch hinzu fügen, daß auch in 
Albanien, Italien. Portugal und einigen an- 
deicn Ländern Aktionen zum Teil mit amt
licher Uulersiül zung und Finanzierung lau
fen. um die Musik instrunienlcn-Erzeugung 
Nyplrmalisehcr und damit wieder teistiings- 
fähiger nach allen k rieg^störungen zu 
machen (seihst ein nciHralrs Lami wie Por
tugal erlebte einen von aiiHlänilischen Mm 
sikinstrumenten-Händlcru inszenirrien voll
kommenen A ti dvvrk a ti f meiner Mufikinslru- 
menien-Vorräle zwischen 19 Ii 1941!). dann 
kann inan im lntereii.se des eurojiaiiiclicn 
MusikJrhens wühl damit rechnen, daß dir 

Brreitstclhltig guter Minik imH rumente an 
vielen Stollen der curo|iäisrheu Kiiltur- 
grhirle doch wohl in riiiigerniaßru überseh

barer Zeit gelingt. ■
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OTTO KAPPELMAYER

Qualitätsprobleme der deutschen Industrie
III. Schaltungs- und Aulbauprobleme des Xüeensupers

Ein Blick io die englischen Fachzeitschriften zeigt, daß die 
technische Entwicklung dort praktisch auf der gleichen Linie steht 
wie bei uns. Das Röhrenangebot von Mullurd, Tungsram und Mar
coni-Osram die Hauptlieferanten für Röhren in England — 
präsentiert für den Kleinsuper eine Mischröhrc mit Regeleharaktc- 
ristik, eine Hochfrcqucnzregelpentode, eine Triode mit Dioden
strecken und eine Pentode als Endverstärker, wozu noch die 
indirekt geheizte 25-Volt-Cleichrich terrohre kommt. Damit ist 
der Aufbau des KleinFupcrs als Alklromnetzgeräl im Prinzip fest- 
gclegt: ModuIatorstufc, Oszillator, ZF-Vcrslärker, NF-Vorverstär
ker mit Duodiode und Endstufe. ZF- und Modulatorstufc werden 
verzögert geregelt. Da ein Eisen urdux widers tand oder sonst ein 
negativer "Widerstand zum Auffangen des Einschallstromsloßes in 
dieser Röhrenacric nicht vorhanden ist, wird die Skalenlanipe 
parallel zu einctn Teil des Vorwiderstandes im Heizkreis gelegt nnd 
so dimenoioTiieH, daß die eine Hälfte des Stromes über den Paral
lelwiderstand läuft. Wenn auch hierdurch die Gefahr der Über
lastung der Lampe durch den EinscliaItslromstoß nicht vollständig 
beseitigt wird, sc ist sie doch genügend geschützt, um auf eine 
annehmbare Lebensdauer zu kommen. Man verwendet eine Lampe 
von 2,5 V 0,15 A, während der Heizstrom -der Röhren einheitlich 
0.3 A beträgt. (Spannung der Heizfäden insgesamt 69 V4

Der englische Kleinsuper.

Es dürfte von allgemeinem Interesse sein, ein solches Schalt
bild in Vergleich mit einem modernen deutschen Kleinsuper zu 
setzen. Abb. 1 zeigt den „Champion Planet“, der ungefähr die 
Dimensionen unseres Lorenz-Klcinsupers aufweist und wie dieser in 
einem PrcßMofigehäuse geliefert wird. Er kostet 13 Pfund 13 Schil 
ling 1 3 Pfund 3 Schilling R Pence Taxe. — Schaltungstechnisch
interessant ist besonders die Entkopplung eines Rahmens für Mittel
wellen, während für Langwellen eine H¡1 faanleime benutzt werden 
muß. Die höchste Anoden spann un g liegt an der Endröhre 25 A 6 G, 
182 V bei 27 mA, während die Schirmgitterspannung einheitlich 
108 V betrügt, die Anodensponnung der Vorröhren ebenfalls. 
Gesiebt wird mit zwei Trockeneikos von je 32 pF 250 V und 
einem Widerstund von 2700 Ohm, der jedoch nur von dem Strom 
der Vorröhren und dem Scbirmgitterstrom der Endröhre belastet 
ist, während die Anodemipannung derselben direkt am Ladcelko

abgegriffen wird. Die Z wischenfrequctiz beträgt 465 kHz. Der 
Wellenbereich umfaßt die Stufen mittel und lang, die wie hei un- 
von 200 . . . 600 m und 750 . . . 2000 ni reichen.

Der deutsche Kleinsuper
Vergleichen wir das englische Scheina mit dem Lorenz-Tefag- 

Druwellen-Kleinsuper Abb. 2. Hier sind drei Wellenbereiche vor 
gesehen, kurz, mittel und lang. (Auch in England sind viele Drei 
Iicreichmodelle des Klcinaupers auf dem Markt.) Die Antennen- 
kopplini" cjfulgl rein induktiv, während drüben dit kapazitive und 
Widerstandskopplung noch sehr beliebt sind. Der Schwundausgleich 
gehl in beiden Typen über die zwei Stufen vor der Diode. Durch 
die Kombination UCL 11 wird bei un. eine Röhrenfassung em 
gespart. Das Bt-leuchlungdifmpchen liegt direkt im Zuge der Heiz
leitungen. Da kein schaltiingstechnDcher Schutz vor den lunschall 
Stromstößen vorgesehen ist, hat man einen stärkeren Faden gewählt. 
so daß es erst, wenn der Anodenslrom fließt, zum vollen Leuch en
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kommt. Diese Methode hat sich in der Praxi» recht gut bewährt 
und wird von Lorenz schon seil vielen Jahren augewendet.

Besondere scha 111echnisrhe Unterschiede gegenüber dem eng
lischen Apparat bestehen nicht. Aber es ist bemerkenswert, daß 
heim Lorenz die Anodenspannung durch eine Drossel gesiebt wird, 
während im „Planet1* nur ein Siebwiderstand vorgesehen ist. Die 
Cit ter vo nspa mi upg für die Endröhre wird beim Lorenz — wie in 
Deutschland hei Klein hu pe rhet s allgemein üblich — halbautoma
tisch erzeugt, während heim englischen Gerät die bekannte Widcr- 
Hlands-Kondcnsatorkombination in der Katode Anwendung findet.

Abü, 2. LGTiHZ-Tefav'Drriu flltir-K/eimifPf

Die Trimnivorachrift zeigt, daß sowohl beim englischen wie 
beim deutschen Gerat Eisenkernspulcn Anwendung finden und 
die Trimmpuiiklc von der Fabrik ganz genau festgelegt >ind. (Hei 
Lorenz 15 und 22 m im Kurz-. 545 und 225 in im Mittel-, IBÜtl und 
900 m im Lartgband. beim „Planet“ 21 1 und 314 m im Mittel-. 
800 und 1800 m im Laughund.)

So isl also der Kleinsuper tatsächlich schall uugstechiiisch schon 
zu einem internationalen Standard heran gereift, der im Ausland 
in gleicher Weise sufgehatit wird wie bei mi«, Die Unterschiede 
liegen nur noch im Aufwand. d. h. ul» er mehr nach dem Preis 
oder mehr nach der Präzision ansgerichtet wird. In dieser Be
ziehung haben die deutschen und englischen Fabriken schon immer 
die gleiche Linie verfolgt: der Radioapparat muß ein Präzision?, 
gerat sein. Daher isl die äußere .Aufmachung sehr ordentlich. 
Man verzichtet auch in England beim Kleinsuper nicht auf eine 
gut geeichte und heleuchlclc Skala mit Staliommainen. Wenn man 
den Preis .des englischen Paralleltyps mit dem des deutschen ver
gleicht, der gegenwärtig hei 3Q0 RM liegt., so sieht man, tluß 
abgesehen vor der durch den abgesunkenen Lebensstandard in 
Deutschland bedingten Verteuerung kein Unterschied besteht. 
Die Frage bleibt allerdings offen, oh später, wenn bei uns die 
Fertigung wieder wirlseliaftlichen Geseiren folgen wird, die jetzige 
Preisgvsialtuiig. die nirhl mehr als eine Notlösung sein kann, bleiben 
wird. Denn heute sind die Herstellnng-küslcn manchmal höher 
als der Verkaufspreis, so daß man von einer nnrrnaleu Kalkulaliun 
überhaupt nicht reden kann. Den wirklichen Verhält nisten naher 
kumnii »chon der FreihandeUpreis, der ein mehrfarlies des gr- 
himdencii Preises au-macht.

Der „vornehme” Klciu-upei

Daß der Kleinsuper mit UCH. I BF und UCL auch «ehr kom
fortabel »ein kann, zeigt das Beispiel des Saba 356 GW nach de»' 
Schal tun g Ahb. 3, der der letzte Super der l'rieden>jahrc war. liier 
sicht man noch zahlreiche zusätzliche Srhallelcmcnic. die im Laufs* 
der Zeit wieder versehwimdeu sind., weil die preisliche Entwicklung 
auf dem E.xporlmarkt während des Kriege» Mark nach unten ten-
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Abb. 4. Der Saba J5Ó Gif' der zuiñlzlicb ein regelbaret Band filier beiitzt

dirrte. Der „356“ hat zunächst einen Kreid mehr, nämlich ein 
regelbares Bandfilter. Das bringt trenn «chär femäßig einen großen 
Vorteil. Man erzielt heim Abgleichspunkt 180 kHz in Schnialband- 
Stellung eine Trennschärfe von 1:2000 und bei &70 kHz 1:500 für 
eine Bandbreite von 9 kHz. Der normale Kleinsuper liegt im 
Mittel bei etwa 1:150. Eine Trennschärferegehmg heim Kleinsuper 
i't nur mit dem D r c i f a c h f i 1 t e r möglich. Wenn auch gegen

-wattig sein Einbau nicht diskutabel ist, so sei damit keineswegs 
gesagt, daß &s in Zukunft nicht der Fall sein wird. Wir sind int 
Gegenteil der Ansicht, daß nach Untersuchungen, die besonders 
bei Siemens durch Dr. Pfost gemacht worden sind, das variable 
Dreifach Landfilter ein Standardhaugl icd werden mag, das man in 
jedem Super verwenden kann. Denn es wird keineswegs so teuer, 
daß es von vornherein nur für mittlere und hohe Preisklassen 
verwendbar wäre. Hier liegt eine höchst interessante und sehr 
wertvolle Entwickiongsaufgahe vor. Gerade beim Kleinsuper wäre 
eine Handbreit enregelung erwünscht, weil er eine sehr hohe Emp
findlichkeit hat — und die TrennschärfeanfOrderungen heute je 
nach Empfangsort- und Empf angdzeit sehr verschieden sind. Bei 
gutem Aufbau de« Kleinsupers ergibt schon eine Eingangsspanuunc 
von 10 Mikrovolt eine Ausgang^apanuung von 0,2 V. Volt, gemessen 
Lei 1000 kHz. Für 50 mW Aussteuerung müssen am Tonibnehmer- 
eingang 0,07 V liegen.

Betrachtet man den Stromversorgungateil, so sieht man, daß 
er sehr reichlich und auf große Betriebssicherheit bin dimensioniert 
worden ist. Im Netzteil befindet sich eine Hochfreqncnzdrossel, im 
Heizkreue eine Heizdrottei und ein Urdox widerstand, in der Anode 
eine Siebdro«el. Man kann natürlich auf diese Dinge auch ver- 
lichten ----- aber die Be triebMichcrheit und Netzstörungsfreiheit
werden durch sie sehr verbessert. Ebenso braucht man die Ton- 
kompenaation (die hier durch eine veränderliche Gegenkopplung 
d argesteilt wird) durchaus nicht unbedingt. Trotzdem wird jeder 
zu geben, daß eine solche Einrichtung auch beim Kleinsuper recht 
erwünscht ist-

Der „Zwerg“-Kleinsuper
Ist der SABA 356 GW das Musterbeispiel für eine besonders 

reiche Ausstattung des Kleinauperf. so zeigt Abb. 4- die Schaltung 
eine« besonders aparaun aufgebauten Kleinsupcrhete, der während 
des Krieges eine sehr große Auflage erlebt hat. Es Mt der Tele
funken 143 GW — der erste deutsche Versuch, den Kl ein - 
super in Richtung des Einkreisers zu e u t w i k • 
kein. Ekas ist natürlich nur preislich au verstellen, nicht leistungs
mäßig. Mau hat in Fachkreisen »chon frühzeitig das Problem 
diskutiert, den Einkreiser überhaupt fallen zu lassen zugunsten 
ein« Zwergaupers. Di« eine Gruppe dachte dabei an einen Vicr- 
krejsauper. die andere an den 1600 kHz Einbereichsuper. Die 
von Telefunkcn gezeigte Lösung ist ein Vierkred nuper mit rück* 
gekoppeltem Bandfilter, bei dem auch noch die Gleichrichter
strecken eingespart sind. Zur Gleichrichtung wird der Triodenteil 

der LCL 11 verwendet und zwar, wie dies für die großen Ampli
tuden selbstverständlich ist in Anodengleichrichtung. Trotzdem 
reicht die Tonf requenzver^tä rkung noch gut aus, um das Endsvstem 
durchzusteuern, weil die gesamte Wechselstrombilanz ebenso sorg
fältig durchgcrrchnet ist wie der Slrotnversor^ung^1 eil So wird 
z. B. ein elektrodynamischer Lautsprecher benutzt, der bei einem 
Spannungsabfall von 35 Voll 61,2 mA Strom aufnimmt. Die 
Brummfreiheit ist besonders gut. weil neben ordentlicher Siclnnig 

eine Kompensationswicklung iin Lautsprecher vorhanden ist. Die 
Gittervorspanuung erfolgt selbst.verständlich halbautomatisch.

Das Gerät hat nur die Wellenbereiche mittel und lang. Trotz 
der sehr beschränkten Zwischenfrequenzverstärkung ist die Selekti
vität überraschend hoch. Dies kommt daher, daß der ZF-Trafo 
rückgekoppelt ist und diese Rückkopplung — wenn auch auf 
Kosten der DurchlaBhrcite ----- eine beträchtliche Steigerung der
Trennschärfe und Empfindlichkeit mit sich bringt.

Wir haben in der Praxis niemals Trenn schär fesch wterigkeilen 
beim 143 beobachtet —- und trotz des Fehlens eines Schwundaus
gleichs kaum Empfangsauslöschen bemerkt, weil bei der hohen 
Ges am! verstärk un g auch hei beträchtlichem Schwund das Signal 
nicht unter die Empfiudlichkeitsschwelle .sinkt. Bedenkt man, daß 
nur drei Röhrenfassungen insgesamt vorhanden sind, so erscheint 
die elektrische Leistung überraschend hoch.

Natürlich verzichtet man hei einem so einfachen Gerät auf 
die Beleuchtung, deren Probleme wir letztes Mol ausführlich be
handelt haben. Auch die Zwischenf requenzsperre fehlt — und die 
hochfrequente Vcrblockung des Netzes. Die geringen Abmessungen 
von 245X165X160 (Volumen 614 Liter) — und das niedrige Re- 
triebsgewiehl von 3,1 kg ermöglichten den Einbau in ein leichtes

Abi. J. Srh^,nni im Kritt trbautfH J4Í cv
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Dai St'hiillbìU drj CriubiiitnpruAimtmerhH^iaifZft^eid nach AljrqnintJi

Ein Teil der vom Gleichrichter der zweiten Röhre gelieferten 
Spannung wird dann als Stcuerspannung dem Stenergitter der ersten 
Röhre zugeführl. in derem Anodenkreis die hintercinandergeschal- 
telcn Arbeiiswicklimgen von acht Telegraphenrclais liegen, die mit 
einer festen Grunderregung I,, liclastcl sind. Durch Parallelschal
tung verschieden großer Widerstände zu den einzelnen Arbeit** 
Wicklungen ist der tatsächlich durch die Wicklung fließende Anteil 
des Anodenstromes I;i auf einen beliebigen Wert einzustcllen. In
dem man die Anoden! eibtröme ahstuft, läßt sich eine unterschied
liche AnsprerhempAndliclikeit der Relais erzielen.

Die Relaisscbaltung arbeitet in der Weise, daß die relai^ge.*lcu* 
erten Glühlampen mit Ruhestrom brennen. Niminf die zu über
wachende Toni reqtienzspannung zu, steigt die Steucrspannung der 
ersten Rühre und damit die Gleichspannung am Diodensysteni der 
zweiten Röhre, womit der Anodcnslrom der Röhre 2 sinkt. Ein 
Ansteigen der Tonfrequenz «pari nung bringt also eine Abnahme des 
Anoden«tromes in der Röhre 2 mit sich. Je kleiner nun aber der 
Anodenstrom wird, fallen immer mehr Relaisanker ab, d. h- es 
kommen immer mehr Kontrollampen zum Brennen (Ruheslroin- 
srhallung). Nimmt dann umgekehrt die zu überwachende Spannung 
eh, steigt der A nodenstroin der Steuerrohre und die Relais schalten 
dir Lnm;»en ah.

Die Scliirmgitterspunnung der St. «eirol.re 2 muß eine Stabil;, 
'irrung (durch eine Glimmlampe) erfahren, in» die Anzeige 
abhängig von Nctzspalinungssehwanklingell zu mäalien. A ndernfalk 
schon geringe Span mmpsändcrungrn im Netz dazu fuhren konnten, 
daß unabhängig von der Änderung der Eingangfispanniing Kontroll
lumpen erlöschen oder zünden.

Normalerweise wird der in acht quadratische Anzeigefehler 
gegliederte Glühlnm|»entci: rnii dem eigentlichen Meßgerät zu- 
saminengebaui^ wie es auch aus dem Titelbild dieses Heftes sowie 
aus der Abb. 2 hcrvorgehl. Doch ist auch eine Trennung zwischen 
Glühlampcnlcistc und Verdtärkergerät möglich; so lassen sich bei- 
sptel»weisc die Anzeigelampen unmittelbar am Mikrophon anbrhi- 
gen, wodurch der Sprecher jederzeit über den AussteuerungAgmd 
unterrichtet ist. Oder der Glühlampenteil erhalt die Form eines 
Wand lahkaus. so daß bei großen Orchcatcrsendiingen oder größe
ren HörHpielen sämtliche Mit wirkenden, ohne von ihrer eigentlichen 
Aufgabe ahgelenkt zu werden, den jeweiligen Aussteucrungsgrad 
der Sendung laufend verfolgen können.

Leider stehen einige Künstler dem Ausstriierungsanzeigcr nor 11 
ablehnend gegenüber, wahrscheinlich aus alter Gegnerschaft zur 
Technik überhaupt. Nun verlangen aber alle Rundfunksendungen 
und ganz besonders die Schallaufnahmen vom Künstler eine gewisse 
Anpassung an die Technik und, notfalls sogar eine Unterordnung. 
Denn letzten Endes wirken sich ja sämtliche Maßnahmen, die der 
Aiifnahmetechnikcr treffen muß. stets zugunsten der Ühertragungs- 
güte aus. Ein Künstler, der die von der Bühne her gewohnte 
Dynamik vielleicht auch im Rundfunk oder hei Sc h a 11111 ii 11 e n a u f - 
nahmen gebrauchen wollte, würde ohne den Techniker ein kläg
liches Fiasko erleben. Alic Überwachung?-. Kontroll- und Regel
Apparaturen sind keineswegs der Technik zuliebe gebaut, sondern 
einzig und allein dazu, nm den Vortragenden zu künstlerisch voll
kommenen Sendungen oder Aufnahmen zu verhelfen! Und schließ
lich ist es ddeh weit besser, der Künstler richtet sich in drr 
Dynamik seines Vortrages selbst nach der Anzeige des Aii3- 
steiieriingsgerälei, ah daß erst der Techniker verbessernd ein
greifen muß. Diese Möglichkeit gibt ihm der neue Glühlampen- 
AusateuerungHanzeiger nach Marquardt, der einen großen Fort
schritt der Überwachungstechnik bedeutet und die einfache und 
elegante Losung eines schon lange bearbeiteten Problems dar^lellt

Hkd

Der spezifische Hidersiand fester (Körper
Eine der wichtigsten Größen der Elektro

technik ist der elektrische Widerstand eines 
Werkstoffes, sei es ^ineü Leiters oder eines 
Isolators. Das erkennt man schon daraus, 
daß der Widerstand ein Faktor des ober
sten Gesetzes der Elek trizit al sichre, des 
Ohmschen Ge^etzed, ist. Es ist daher not
wendig. sich einerlei!» über die Größe des 
Widerstandes eines in einer Schaltung ver
wendeten Bauelements im klaren zu sein, 
andererseits aber auch über die Umstände, 
die tu einer Änderung des Wertes führen 
können. Es hangt somit der Widerstand 
eines ¿<h al tel einen ts, etwa eines «Drahl- 
widerstands“*), von inneren uod von äuße
ren Faktoren ab.

linier den „inneren Faktoren“ sind alle 
diejenigen Werle zu verstehen, die ledig
lich vom technischen Bau des Widerstands 
Abhängen, unter „äußeren Faktoren“ die
jenigen Werte, die bei gegebener Konstruk
tion durch äußerr Einwirkung die Größe 
des Widerstandes verändern können.

Zu den ..inneren Faktoren" gehören in 
erster Linie dir geometrischen Abmessun
gen, d. h. die Länge und der Querschnitt, 
und ferner das Material, aus dem das 
Schal Iglird besteht. Bezeichnet man die 
Länge mit L den Querschnitt mit <|. *o ist 
der Widerstand z. B- eines Drahtes 

wobei ein Faktor i^t, der vom Material

1) Dai Wort ..Wideraland" wird in ver«chic- 
denem Sinne verwendet, traten« al« Bcxeichntjiig 
lür eine bealimmie elcHriiche EiSenachal! eine» 
Stoffe« und xweilen* al« Üeieichnunj tur c:n 
Schalidhed. , . ,. .

ij (Rho) ili ein Buchstabe des griechischen 

Alphabc t«.
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ubhängi. Setzt inan 1 — 1 m und q w 
1 mm“, so ist R — p, d. h. p ist der Wider
stand eines Drahtes von, 1 m Länge und 
1 mm" Querschnitt und wird als spezifischer 
Widerstand bezeichnet.

Der spez. Widerstand ist also eine Große, 
die für jeden Stoff charakteristisch ist und 
unter gegebenen äußeren Umständen einen 
festen Wert besitzt- Eine Erklärung für das 
Vorhandensein verschiedener Werte des 
spez. Widerstande!’ etwa bei den verschie
denen Metallen würde eine Erklärung dos 
Wi<lerstandes an sich erfordern und tief in 
die Atomtheorie führen, so daß damit der 
Kähmen dieses Artikels wert überschritten 
werden würde. Überdies sind noch nicht alle 
Fragen der Elektrizitätsleitung in den Me
tallen restlos geklärt. Für die vorliegende 
Behandlung des elektrischen Widerstandes 
sei jedoch soviel bemerkt, daß der spez. 
Widerstand grob ansgedriickt abhangt von 
der Reihung'*, den die Atome oder Mole
küle des Stoffes den fließenden Elektronen 
entgegensetzen, und von der Zahl der für 
den Slromflnß überhaupt zur Verfügung 
sichenden Elektronen. Es wird später gf- 
zeigl werden, daß beide Ursachen durch 
äußeren Einfluß verändert werden können 
und damit auch die Große des Widerstande«.

Unter gewissen Umständen hängt der 
Witlrrstund auch von der geometrischen 
Anordnung des Drahtes ab, oh er z. B. ge
streckt oder ah Spule gewickelt verwendet 
wird. Dies ist der Fall, wenn die Strom
stärke, die durch den Draht fließt, so groß 
wird, daß eine merkliche Erwärmung cjM. 
tritt.

Damit ist bereits gesagi, daß der Wider
stund auch von der Temperatur ah- 
hän^t. Der Einfluß der Tetüperaiur gehört 

zu den „äußeren Faktoren“. Durch Ef- 
Erhöhung der Tempera! tir wird der spezi
fische XI idrrst and von Metallen erhöht, von 
Kohle dagegen vermindert. Gewisse Metall- 
Legierungeti (Konstantan, Manganin usw.) 
andern jedoch ihren Wi<lcr&tand mit der 
Temperatur nur sehr wenig oder praktisch 
gar nicht.

Die Zunahme des Widerstanden bei Me
tallen kann man sich — wiederum ganz 
grob anschaulich — erklären -durch die Zu
nahme der Wärrucbewegung der Atome oder' 
Moleküle der Metalle, wodurch den fließen
den Elektronen ein größerer Widerstand") 
entgegengesetzt wird, die „Reibung“ «bo 
vergrößert wird.

Einen geringen Einfluß auf die Wider- 
sland sand e r ti n g hal auch die Ausdehnung 
des Drahtes durch Erwarmung. Diese Ände
rung ist nicht allein von der Temperatur, 
sondern auch von der geometrischen Form 
des Leiters abhängig. Dieser Einfluß ist je
doch im Vergleich zu dein durch den spez. 
Widerstand hrrvorgerufenen ho klein, daß 
mun ihn praktisch vernachlässigen kann.

Man berücksichtig! den Einfluß der Tem
peratur, indem man den spez. Widerstand p 
für eine bestimmte Temperatur, etwa für 
20’ C angihl und weiterhin die Änderung, 
die p bei Erhöhung der Temperatur u .. 
1° erfährt. Die Größe der Änderung wird 
duich den Teiiiperalurkoefßzienlen <**) zah

lenmäßig angegeben.

Die Erniittliing des «pez Widerstande. P1 
eine, Drahte: hei der Temperatur t erfolgt

al Widcr.Und jetrl ■"> mechanische,, Sinne.
‘1 (Alpha) ist ei" Buchstabe des griechischen 

Alphabet«.
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dann durch die Gleichung 

pt = pro [1 + a (i 30)] 

wobei pro den spez. Widerstand bei der 
Temperatur 20' C bedeutet.

Von Interesse ist in diesem Zusammen
hang noch die Supraleitfähigkeit 
einer großen Anzahl von Metallen und eini
ger Metallverhindungen. Man versteht dar
unter die Erscheinung, daß der Widerstand 
<Ies Metalls hei sehr tiefen Temperaturen 
(etwa minus 260—270*) plötzlich prak
tisch Null wird- Das bedeutet nichts an
deres, als daß ein einmal in einem solchen 
Stromkreis induzierter Strom ohne Wirkung 
einer Spannungiupiellc dauernd fließt. Tech
nisch hat die Supraleitfähigkeit noch keine 
Bedeutung erlangt, jedoch ist sie wissen
schaftlich von größtem Interesse.

Als weiterer äußerer Einfluß auf die 
Größe des Widerstands ist die Frequenz 
des durch einen Draht fließenden Wechael- 
Flroms zu betrachten. Mit steigender Fre
quenz tritt eine Erhöhung des Widerstands 
auf. Das hat nicht seine Ursache in einer 
Änderung des spez. Widerstands wie bei 
der Temperatur, sondern in einer Verklei
nerung des vom Strom benutzten Quer
schnittes des Leiters. Wahrend bei Gleich- 
ström der gesamte Querschnitt eines Drah
tes zur S1 rumleituiig gleichmäßig aiisgenutzt 
wird, bevorzugt der Wechselstrom mit zu
nehmenden Frequenz die nach außen liegen 
den Teile des Querschnittes unter Vernach
lässigung <ies Inneren. Es tritt somit eine 
Widerstandcrhöhung auf, als ob der Draht 
einen geringeren Querschnitt hülle. Die-.e 
Erscheinung. die ah „Hauteffekt" oder 
„Sk ineffek lw bezeichnet wird, tritt merklich 
erst bei Frequenzen auf, wie sie im Rund
funk benutzt werden, kann also bei techni
schem Wechselstrom und hei Tonfrequen
zen unberücksichtigt bleiben, sofern der 
Drahtdurchmesser nicht sehr groß ist (klei
ner als zwei epnin Querschnitt).

Die Belichtung eines feilen Körper« 
kann ebenfalls zu einer Änderung des 
VI iderstaiide* führen, gehört also zu den 
..äußeren Faktoren“. Der Einfluß der Bc 
lithtung kann sich darin äußern, daß der 
Stoff überhaupt erst hei Belichtung drn 
elektrischen Strom leitet, der Stoff also im 
Dunkeln ein Isolator ist Da« isl z. B. der 
Fall beim Diamanten und beim Zink-mlfid. 
Auch II örngen*! rahlen und Strahlen radio 
aktiver Substanzen können bei verschiede
nen Stoffen gleiche Wirkung erzielen.

Durch Belichtung kann auch eine scholl 
vorhandene Leitfähigkeit geändert werden. 
So besitzt z. B. das metallische Selen bei 
Belichtung einen geringeren Widerstund jiK 
im Dunkeln, und zwar wird der Widerstand 
um so kleiner, je stärker dir Belichtung ist. 
Diese Ei gen schuft wird in der Technik iri 
der „Selenzelle“ ve.rwendel zur Messung 
oder Registrierung von Lirhti»cli wankuiigen 
oder zur Umwandlung von Lichlsi'hw ankun- 
gen in Schwankungen eine* elektrischen 

Sl roincsr
Dir Bfliehliing bewirkt in den gruunnlen 

Fällen eine Änderung des >prz. Widcrslaii- 
dr". jedoch m eitler Art, dir von drr l”-i 
Er wärm nilg aufIre¡lenden abwrivhl W iih- 
rehd durch Trmpcraturr rhöhutig dir MKei- 
Imtig“ drr durch drn Körper fließenden 
Fick I ronrn erhöht wird, aiidrrl dir Bvlich- 
liuig die Zahl drr fiir drn Slrmnlhiß zm 

\ < rfügutig «Ichrridrii Elektronen.
Such rin auf drn Leiter rin wirkende» 

in n g u e 1 i * c h r - F r I d kann den W ider 
-land ändern. Br-ondrr- -lark Gl diese 
Wirkung luim Wismut, welche in rinrm 
niugrirliM*hrn Frid eine -o >larkr Zunahme 
de* W iilrr-lmnlcs erfährt, daß er doppelt 
... groß werden kann wir ¡ui unlir,-iidlußtrn 
Zii-Nnidr. Technisch wird dir<r EigeriM-huH 

zur Meeting ' hh Magnet Clarken brnuizt.

Bei Isolatoren kann ein weiterer äußerer 
Einfluß die Güte des Isolators verändern, 
nämlich die Luftfeuchtigkeit. Der 
W assergehalt der Luft kann entweder durch 
N iode rsch I agsbildu ng (Kondensation) eine 
leitende Oberflächenhaut bilden, oder bei 
hygfoflkopi&rhen Stoffen in den Isolator ein
dringen und damit eine erhöhte Leitfähig
keit bewirken. Es ist daher erforderlich, 
bei Angabe des Isolationswiderstandea eines 
Nichtleiters i auch die Luftfeuchtigkeit, bei 
der dieser Werl gilt, anzugeben.

Rerechnungabeispiele

1. Eine Kliiigellcitung von 2 mal 50 m 
Lange besteht aus Al nmin iumd r yh I von 
0,75 qinm Querschnitt. Wrie groß ist der 
Widerstand der Leitung?

R P -L = OtOl2t> = = 3186 ß

2. Die Kupferspule eines Elektromagneten 
besitzt bei 20 C einen Widerstand von 
320 Bei längerem Betrieb des Magneten 
erwärmt sich die Spule auf 60 C. Wie groß 
ist dann der Widerstand?

Feldstärken im MiHelwellenbereich
Für die Beurteilung der Selektivität und 

Empfindlichkeit eines Gerätes isl die Kennt
nis der FeithIurkevrrteilung am Empfangs
ort zur Zeit der Prüfung unerläßlich. Darum 
Wüllen wiir heute zunächst für den Mittel
Wellenbereich die gegenwärtige Feldslärke- 
verteilung um die Mittagszeit in Berlin be
trachten. Der Meßort ist Berlin-Dahlem. 
Er spielt jedoch nur insoweit eine Rolle, 
ah dir Feldstärken der vier Orlssender 
AFN. Berlin II. Berlin I und Berlin HI in 
anderen Gegenden Berlins verschieden sind. 
In Reinickendorf und Umgebung z. B. ist 
die Feldstärke von Berlin I (dem Tegeler 
llanptsender) viel größer ah an dem Meß
ort und dürfte zwischen 50 und 100 mV/tn 
liegen, während AFN hier höchstens eine 
Fehlstärke von 5—8 mV/m liefert Was 
uuv interessiert, ist Tatsache, daß von 
drn iusgesiim! 33 vermessenen Sendern 
nclirn den vier Lokalsendern, deren Feld- 
'tärkrti über 5 mV/m liegen, norh insge- 
-diiit H Sender Feldstärken von 1 mV und 
mehr .errt-ichen. L- sind dies die Stationen 
Sulzburg 1303. Schwerin 1233. BFN 1098. 
Leipzig 785. Wolga 722. Prag 638. Stutt
gart 57 1. Potsdam 56-1.

Größere Feldstärken ah 0.30 mV/m 
liefern darüber hinaus Oslo 1276 0.9.
Kopenhagen 1176 
0,50. Böhmen 1 113 
0.50. München 740 
D.75, Norden 658 
mit Störton). Relais 
Relais O«len 540

Zwischen 0.1 und 
Stationen CSR 1369 
0.15. Frankfurt 119.’ 
land 1122 0.25.

0,75, Horby 1131
0,75, Hamburg 901
0,73. Sollens 677

0,75 (allerdings meist 
Osten 648 0.75 und
0,75.
0.5 mV/m liegen die 

0.12, Lille 1213
» 0,25. Relais Eng-
H alle/Weimar 1031

0.25. Bratislava 1001 0.38. Lishurn 977
0.25. Alpenland (meht grsiiirt) 886 0.25.
War^.hHu l 758 0.12. Pari* 695
0.38 mV/iu.

W iis hut das tmn fùr einrn prukli-ichen 
Wcrt? Fan Eiiikrviser muB alle Scudcr 
über I mV /m bringen, rin Kleiiuuper alle 
ührr 0.5 mV/m und rin Slandarthuprr 
alle über 0.1 mV/m. W enn rin Empfänger 
über den ganzen Bereich rinr gIrirhtuäÜigr 
l'.mplindlichkeit hui. muß dir l.aiit'lürk»* 
pruportiun a1 drr Frld«lärki* ¡»rin. du «Irr 
Vluilulatinnsgrad heule allgciiirni so huth 
gewählt wird, wie r« mir irgend gehl.

Auch hin«irhtIich der I rrtmschärfr laßt 
-irh bei K< iiiilni* drr Empfang«lugv alle* 
;<iK-agcn. wa- man ziw Prüfung eines Emp- 
fängrr, brauelil: Zupi Beispiel drr prak

R» = 320 Q
R« = R» [1 + a (60—20)]

= 320 (1 + 0-00392.40)
= 320.1,157 = 370 ß

3. Ein Widerstand aus Komtantandraht 
mit dem Temperaturkoeffizienten a — 
— 0,00002 ist in einem Raum mH ergeb rach t, 
in dem eine Temperatur von 40' C herrscht. 
Wesentliche Erwärmung durch den Strom- 
durchfluB tritt nicht auf. Der Widerstand 
soll eine Große von 10 000 G haben. Wir 
groß muß er hei der Heratdlung (t = 18° C) 
bemessen werden?

R« = RtHfl 4- «(t —18)] 
R« 10 000

” ” 1 + O (M — 18) - 1—0,00002-22

lu 000 

1—0,00044

10 000 

0,99956
= 10 004ß

Diese* Beispiel zeigt, daß in der Praxis, 
wenn nicht zu große Temperaturunter
schiede auftrelen, die Wideratandaänderung 
bei Kon^tantandrähten und ähnlichen Wider
standsdrähten unberücksichtigt bleiben kann.

tische Fall AFN mit 20 mV/m gegen CSR 
mit 0,12 mV/ni. der F requenzun tergeh ied 
ist 51 kHz — 5 Kanäle, der FeWatärke- 
unterschied 0.12 zu 20 ~ 1 : 20. Ein Ein
oder Zweikreiser wird es unmöglich schaf
fen, bei diesem enormen Fcldstarkeunter- 
schird den Sender CSR zu bringen, da der 
Frcquenzabst and nur 5 Kanäle beträgt. 
Dazu muß man wissen, daß bei Feldstärken 
von mehr als 5 mV/m nicht mehr die nor
male Wei len aushreitung in Frage kommt, 
sondern die sogenannte Nahzone, än d?er 
die Bodenwelle eine sehr große und von 
Ort zu Ort sehr schwankende Amplitude be
sitzt. Infolgedessen kommt noch eine starke 
Einstrahlung ans dem Netz selbst, aho von 
hinten dazu — und eine Einstrahlung auf 
die Schaltelemcnte des Empfängers. AFN 
wird also mindestens drei Kanäle Ruks und 
rechts überdecken. Dazu kommt bei diesem 
speziellen Sender no<4i eine Tatsache, die 
wir heute übrigens bei vielen Sendern in 
enger Nachbarschaft vom Empfänger fest- 
äteUen können: bei übe rmodid alion ver
breitert sich drr Kanal weil über «ein Belt 
Binaus, der Sender überdeckt also auch bei 
großler Trennschärfe des Empfänger«: ein 
viel breiteres Band als 9 kHz — und macht 
dadurch den Empfang in den Nachbarkanä- 
Irn unmöglich. Daher kann nicht einmal 
ein Super in so enger Nachbarschaft eines 
Lukal^ndrrs dir Station im nächsten oder 
übernncli.«teil Kunal aufnehineu. Man kann 
in der Praxis die Feststellung machen, daß 
ein Zweikreiser an dirsrin Empfa tigsort 
AFN I 120 nicht von Berlin H I33Ü trennen 
kann, obgleich der Frequenzunterschied 
9 Kanäle betragt und der Feldstärkcnnter- 
schied nur I : 3 zugunsten von AFN. Das 
kommt daher, daß beide Sender höhere 
Feldstärken als 5 mV/m erbringen und in- 
Folgedesaen für beide die erschwerenden 
F.mpfaiigsbcdiugungrn des sogen. Nahfelde* 
Geltung haben. In ähnlicher Weise wird 
ein Hörer am W rdding oder in Reinicken
dorf dir Fest Stellung machen, daß Berlin 1 
8 11 kHz. Alpruland 886 kHz (4 Kanäle) 
und Leipzig 785 kHz (5 Kanäle Differenz) 
glatl zudeckt. Es gibt noch immer Fach- 
kollrgrn. dir in solchen F allen glauben, mit 
einem Sperrkreis die Anfgahr zu schaffen. 
Aber sir werden uarli vielen vergeblichen 
\ rrsurhen erkennen, daß e.« nicht geht. 
Wenn uämliih genügend Energie in die 
Verdrahtung des Empfängers cinstralill und 
von hinten durch das Netz her r inkommt» 
nutzt ein Sperrrkeis gar nicht*.
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Reciti: Röhren und Stufenfolge dei Empfangen, 
E ±= Eingang/kreu. R = Rückkopplung.

R , 
5:3ü0pF

a)Z2ÜV- b)110V~ c)Z20V

Schaltbild dei GWK

TELEFITOKEN 1345 GWK
Leider lehnen viele Hörer den Einkrei»<

von ah, angeblich.
den heutigen Ansprüchen an Trennsrhäifc 

und Empfindlichkeit nicht mehr genügt. Ein 

Standpunkt, der durch nichts gerechtfertigt 

Ul. Selbst verständlich kann ein Einkreiser 

nicht dir Leistungen eine« Superhets auf

weisen, dafür verlangt «eine Anschaffung ja 
auch wesentlich geringere Mittel; aber den- 
nuch »ind seine Leistungen bei hoher Wic- 
dergabegütc durchaus ziifriedenatellend,

die Bedienung mit Überlegung geschieht. 
Bei mangelhafter Bedienung sind weder 

guter Klang noch gute Empfangsresult alt, 
noch ausreichende Trenntchrirfe iu erwar

ten. Doch dann geht das schlechte Ergebnis

len Handhabung, »ondern wird einfach auf

eben nichts

beim Super,

taugt. Zugegeben, die Bedie- 
inkreiaer« ist schwieriger als 
irr jedoch einmal das Zusam-

menwirken der Einstellknöpfe verstanden 
und gelernt hat, das Beste aus dem Ernpfän
ger herauszuholen, der hat selbst 
kreiger seine helle Freude.

Wird Werl einen

IQOpF

Ein-

qualitativ guten Fernempfang gelegt, ist 
auch der Antenne .größere Aufmerksamkeit 

zu schenken. Nicht jeder Hörer kann über 
eine ideale Hochantenne verfügen, aber 

auch die einfachste Behelfsantenne will mit Liebe und Sorgfalt auf
gebaut sein. Höhere Empfang&lciitungen werden diese Arbeit reich
lich lohnen.

Bei der Bedienung gilt allem, etwaige Selek tion->
Schwierigkeiten durch geschickte Anpassung der Antenne an das 
Gerät auszugleichen, was sich durch richtige Auswahl der Antennen
buchse und richtige Einstellung der Antenneukopplung (irn Zusam-

mcnapiel mit der Rückkopplung) erreichen läßt. Beim Kutzwelkti- 
■ ind Selektionsmängel durch Verkürzung der Antenne zu

beheben.
Wer dies allei auch nur etwas beherzigt, der wird vnm Ein 

kreiset bestimmt nicht enttäuscht, sondern im Gegenteil überrascht
. «ein, bei überlegter Bedienung alles aus einem

Empfänger herau?zuholen iit.

Der Telef unken-Einkreiac r 1345 GWK wurde ab tragbares 
Gerät entwickelt und ähnelt im Äußeren einer Reiseschreibmaschine.

»0
- nr

4pr

ìkù

RV12P2GCÛ RV12 P20O2

der oberen Gebäiisewand hinter einer jalousicar t tgen Metall verkleb. 
■ dung untergebracht und utrahlj nach oben aus. In der Crhuuseform 
sowie in der Farbharinonie zwischen der mal (silbernen La utsprecher- 
Verkleidung und dein dunklen Kofferbezug wirkt der Empfänger 
sehr ansprechend und wird sich überall viel Freunde erwerben. 
Sehr ne1l hat man auch das Problem der Unterbringung der Netz

schnur während des Transportes gelöst, die sich in dem vertieften
rückwärtigen Cehäuseteil zwei Rollen wobei der
Stecker in einer blinden Steckdose »einen Platz findet.

Damit am Empfangsor! stets eine Behelfsantenne 

gung steht, bringt der Empfänger die^e selliat mit Sir
lange Litze ehenfalls genannten Rollen gewickelt.
Für den Empfang wird die Antenne ganz oder teilweise im Zimmer 
ausgelegt oder, wn« sifh empfangstechnisch günstiger auswirkl, aus 
dem Fenster gehängt. Bei der Prüfung des Gerätes ergaben sich 

mit dieser Behelfsantenne hei richtiger Bedienung ganz ausge
zeichnete Ein pf an gsres uh a le. Sogar im Ku rz wel lenbereich ließen 

sich bei Auslegung von 2 hia 3 m Litze verschiedene Semler klang
rein und lautstark hcreinholen. Schwunderscheinungen müssen wir 
beim Fernempfang selbstverständlich mit in Kauf nehmen: Schwund

220 V eingerichtet, 
eingesetzt, für den der 
teils vorgesehen sind, 
halb des gestrichelten

Bei 110 V r— wird ein Aulotran^formator

Im Schaltbild ist dieser Traforiubau inner*
R a unies gezeichnel. auch die versebie-

denen Spannungsum<ch?l t ungen angegeben sind. Sehr geschickt
wird die Trafowicklung bei 220 V 

wendet, uni die gerade in Gleichst
rungen
TrockengleicL richtet Verwend ug.

Als Netzglcirhrichter
sehr häufigen Stö-

findet ein

liner faiourL- 
■ befinden tichmtrgtn Mbialirtrklctdun^ waagerecht und itrahh nach üben. Porn - . - -

zu beiden Seilen dei Traggriffei (Unii) die Rücki^pplüMglbediennng und (rechili

Blieb if) dai innere del Empfängers mil der Zini itmgleicbrichleriànlt., dem

12 FUNK TECHNIK Nr. 2/1917



Bei 220 V ■—■ hat das Gerät mit perruancntdynamKChem Laut- 

«precher eine Leistungsaufnahme von 26 W, ao daß sich ein auBer- 
oidenllich niedriger Verbrauch an kWh und damit an Betriebs

kosten ergibt.

Die Wellenbereiche des Telefunken 13*V5 GWK umfassen die 

Langwellen von 160 bis 450 kHz (1875—667 m). die Mittelwellen 

von 500 bis 1600 kHz (600—187 m) und die Kurzwellenbänder 

zwischen 15 und 55 m (20—5,45 kHz). Entsprechend den farbig 

markierten Welleixschaltcrst ellungen sind dne dazugehö r enden 
Sendern a m cn gleichfalls in verschiedenen Farben aufgezeichnet. 
Die Skala liegt schräg und bietet eine gute Übersicht und gestattet 
eine leichte und bequeme Abstimmung.

Wie aus der Prinzipschaltung hervorgehl, stellt der 1345 GWK 

c<nen rückgekoppelten Einkreisempfänger (unter Verwendung des 
DKE-Spulensalze^) mit einer RV 12 P 2000 aLs Audion und einer 

zweiten gleichen Röhre ah Niederfrequenzvcrstärkcr dar Die An
kopplung der NF erfolgt über Kondensator und Widerstand, wäh
rend der dynamische Lautsprecher über einen Ausgangsüberlragcr 
■ngeschlossen ist. Ak Lautsprecher kommen je nach Baumubter 

permanente oder fremderregle Systeme zur Verwendung; die Lant- 

sprecherlejsiung beträgt 3 W und kann somit die in der vorliegen
den Schaltung idtgegebene End roh rensprrchkiMung von annähernd 
0,9 W mühelos verarbeiten. Ein Überschreien des Lautsprechers 

ixt also ausgeschlossen.

Ak hochfrequenter Lautstärkeregler dient die Antennenkopp- 
liing, die jedoch beim KurzwellencmpfAng unwirksam hleüil. Die 

Rückkopplung zur Lautitärkereglung zu benutzen, empfiehlt sich 

nur dann, wenn keine Selektions^chwIrrigkeiten vorhanden sind, 
Sollte die erzielbare Trennschärfe einmal nicht genügen, laßt sich 

ein zusätzlicher Sperrkreis einsetzen. Doch haben die Empfang?- 
versuche gezeigt, daß man hiervon nur ganz sehen Gebrauch 

machen muß.

Eine Tonblende ist nicht vorgesehen; ebenso wurde auf An
schlüsse für einen Tonabnehmer sowie für einen zweiten Laut
sprecher bewußt verzichtet, doch lassen sich diese itn Bedarfsf jll 

noch nachträglich leicht zusätzlich anhringen.

Die Empfindlichkeit des Empfängers beträgt im Mittel- und 
Lang Wellenbereich bei angezogencr Rückkopplung etwa 500 ^V; 
für die Trennschärfe' hei 9 kHz Verstimmung gelten ebenfall.' 
bei angezogener Rückkopplung nachstehende Annäherungswerte: 
bei 200 und 600 kHz etwa 1 : IS und bei 1300 kHz etwa 1 : 7,5.

Oti' Ruckanitchl da Eniztigi ihr ybridtn Rnllgrt mtl dtr darumgiicgtm 
Anitnntnliiit und NttzifhnNr. Nrfzsteiktf und A"if*>if/nitrier lind dahet in 
Blmdbut hien HHtrr&r bracht.

Dm die seitlich angebrachten Bedienungsknöpfe der Antennen
ankopplung und des Wellenschalter« beim Transport des Gerätes 

vor Beschädigungen zu schützen, sind beide vertieft eingebaut.

Der Preis des Telefunken 1345 GWK ixt einschließlich Röhren 
für das 220-Voll-Gerat auf 320 Mark und für das 110 Volt-Gerät 

mil eingebautem Spartrafo auf 355 Mark festgesetzt. Zwecks Aus
wechslung der Röhren kl einem Teil der Empfängerauflage ein 

kleiner Sch rau hk nopf mit gegeben, der sich im Innern den Geräten in 
der Nahe der Röhrenfassungen befindet. Er wird iu da« Gcwindeloch 

de* R öh ren hock eis ein geschraubt und die Röhre (Limit hrrauxgezogen. 
Fehlt dieser Knopf, benutzt man zum Herausziehen eine normale 
3-nim-Cew iud esch raube, dir aber nur ganz flach — ohne jede 

Gewalt — eiliges Hi raubt werden darf, andernfalls man die Röhre 

zerstört. Fallx als Ersatzröhrc dir Type RV 12 P 2000 amiiahmsweiie 

nicht erhältlich »ein sollt«, t>o tut cs auch eine RV 12 P 2001, die 
als Audion dasselbe leistet wäe die P 2000, als Endröhre allerdings 
sollte nach Möglichkeit nur eine P 2000 genommen werden. Die ah 
manchen Orten in Hörerkreiaen bestehenden Befürchtungen, dafi diese 

Rühren eine« Togen nicht mehr erhältlich sein werden, sind keinee- 
wega stichhaltig. Zwar bestehen zeitweise Schwierigkeiten, die P 2000 
in den Geschäften zu erwerben, ober .sie sind nur vorübergehender 
Natur und nicht größer als bei den normalen Rund funk röhren.

Die Betriebskosten des Telef unken-E'mkreisers liegen sehr 

niedrig. 100 Hörstunden mit dem 1345 GWK verbrauchen bei 
220 V ~ (und mit Pc nu anenl I aut» p r eche r) nur 2,6 kWh. die bei 
einem kWh-Prcis von 20 Pf. den geringen Betrag von 52 Pf. aus- 
luuclien. Eine Hörstunde kostet also nur etwas mehr als einen 

halben Pfennig.
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F&ieJdeßfeditti
Dipl ■ Ing Franz Zimmermann

Jleßeinriclitun^ zur Prüfung
Prinzip

Dir Übrrprüfiutg eine» Elrk i roly iknn 
densator* erstrcckl *ir!i auf die Messungen 
acilier Kapazität, seines Verlust Winkels und 
seinr^ Reststromr*.. Die auschlö-ßend lie- 
«ehrirbrnr Meßcinrrch timg gestattet dir 
Durchführung dieser Messungen bei den üb
lichen Horii- und Niedervoll typen. Drr 
Kapnzi t ä l«mr ßbercirh um faß I die Stufen 
l 100- -200 A<F. Die Meßeinrichtung be
sieht aus einer Wechsehlromnießbrückc m'L 
Kapazität«- und Verlust winkelabglcich. An« 
dem Netzteil wird eine 50-Hz-Spanuung in 
Höhr von einigen Volt zur Speisung drr 
Blöcke entnommen. Als Indikator für den 
Null abgleich der Brüekc dient ein Magisrhe- 
Auge AM 2. Zur Polarisierung wird an den 
Prüfling eine zusätzliche Gleich «pa nß ung 
gelegt, hiermit wird gleichzeitig der Reu
strom gemessen.

Kapafi tätameßeinrich tu ng
Die Brückensclialliing setzt sich aus dein 

Prüfling Ct, dem Normalkondensator C^. 
dem Widerstand zum Verlustwinkelabgleicli 
RtJ und den Widerständen Rj —Ra zum Ka
pazitätsabgleich zusammen. Das Kapazilät«- 
normal wird aus hochwertigen Becher- und 
Röllkondensatorcn zusammcngeslclh und auf 
einer Meßbrücke zu 10 ^F abgcglichen. Der 
Widerstand Ri wird aus einem veränder
lichen Widerstand Rzi von 100 Ohm und 
einem durch den Schalter Si znschaltbaren 
Fest widerstand R**t von ebenfalls 100 Ohm 

dargrstell^ Der Fest w iderstand Rs wird mit 
10 Ohm und der Drehwiderstand R„ mit 
100 Olim gewrähll. Die elektrische und mc- 
rhanibche Qualität drr Widerstände müssen 
besonders gut sein und im Interesse einer 
großen Konstanz eine hohe Belastbarkeit 
aufweKen. Das Abgleichen der Widerstände 
erfolgt am beuten in der fertig aufgehauten 
Meßeinrichtung. indem die Brückencrk- 
punkle durch kurze und dicke Cu-Drähte 
mit einer Wideral■udsmeßbrücke verbunden 
werden. Die Skalen der Dreh widerstände 
R'i und R„ werden von S zu 5 Ohm geeiAt, 
hei R„ kann zusätzlich eine Skala in tg 8 — 
Einheiten angebracht werden. Diese ist zu 
benutzen, wenn die Brücke mit der nO-H/- 

SpanUung getpeisl wird, denn es ist
<E ' = R, - ^C„ 

and für C,, = 10 pF uud 50 Hz isi:
Ig 5 = 3,1 4 ■ 10 • R„.

Der Prüfling Rl unter Beachtung der 
richtigen Polung auzuschließen. wobei dar* 
auf hingewiesen wird, daß der Minuspol von 
Cv nicht direkt, sondern über Ra geerdet ist. 
Ein Schluß des Kondensators gegen das Ge
häuse der Meßeinrichtung muß also ver
mieden werden. Im Hinblick auf die *an 
dem Prüfling ggf" hegende hohe Gleich 
Spannung wird empfohlen, diesen hinter 
einer Schut zkappe anzubringen. um elek
trische Schläge durch ungewollte: Berühren 
zu vermeiden.

Als Nullindikatoren kommen Kopfhörer. 
Röhrenvoltmeter oder ein Magisches Auge 
jn fragc. Die Verwendung eines Kopfhörers 
schied mit Rücksicht auf seine geringe Emp
findlichkeit bei 50 Hz uud seinen gering,:« 
EingangswiderMind aus. Ein Röhrenvoll
meter und ein Magisches Auge sind fast 
frequenzunnhhängig und besitzen beide einen 

roßen EinBang.swid<rst-nd. Dieser ist für 
«n genaues Arbeiten der Brücke günstig- 
Das Röhrenvoltmeter erfordert aber außer

von Hlektrol} t kondeusatoren
der Röhrt- narb rin zii«ä tzlichr« Meßinstru
ment. E- wurde 11c-11□ 111 in A nlrlinung an 
industrielle Meßbrücken dir Verwendung 
eines Magischen Auge- vorgesehen, besoti- 
<lrrs <hi der optische Abgleich lirqucm ist. 
In der vorgesehenen Srh;ilItnig beträgt di«' 
Empfindlichkeit der AM 2 ea. 1 mV/Crad 
Leuchtw in k eländcmng.

Die Stromversorgung der AM 2 erfolgt aus 
einem einfachen Netzteil, in drin eine AB 2 
in Ein wcgschall mig vrrwcndel wird. Eine 
zusätzliche Wicklung auf dem Netzt rafu Tri 
liefert die Meßspannung von 6 8 Voll zum 
Betrieb der Brücke, wobei durch Potentio
meter Ku eine Regelung möglich ist. In 
Serie, mit der Weehsclspannung liegt die 
durch Ci überbrückte Gleichspannung zur

Srhalihihi tkr Mcüclnrii-tumg zur Prüfung von Elrktro1ytkondrn>atoren Zeichnungen! Suinmermekr (6)

Polarisierung de« Kondensator« Cv Fall» 
Messungen bei höheren !■ reipu-n/en als 50 Hz 
durchgeführl werden Millen, kann über Um
Schalter S? und ciucili Anpassung«! raf<> T 
von außen cine tonfreqiirnlc Spannung Tl 
zugcführl werden.

Resisi rommrssungon
Dir Einriuhlmiß zur Bestimmung des Re»'.- 

Stromes bestellt aus einem Gleichst roin- 
Instrument J, dein l mschahcr S.t uhd einer 
äußeren Glcichspaiinurigsqiicllr mit vci- 
iiiiderlirhr r Spannung. Lrtzlerc wird au« 
einem einfachen Netzgerät in Eiriwcgschal 
tung aufgrbaut und «oll max. etwa 500 Voh 
liefern, wahrend die Stromstärke bei gnleu 
Kondensat nren meist nur wenige Milli
ampere beträgt. Zur Regelung der Höhr 
der Gleichspannung wird die Prima rseile dr« 
Netztrafos Tra über cm Potentiometer Bis 
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gcbpeisl. Rja dient zur Begrenzung dr« 
Stromes hei einem Kurzschluß in dem Prüf
ling, während R|a ein zu hohe- An-trjgeti 
der Gleichspannung im Leerlauf vtrmcidcH 
Der Umschalter S3 schallet in Stellung II dir 
Gleichspannung vom Prüfling ah. in Siri
hing III erfolgt sein Aufladcn. wuliei das In 
stnimeiit zur Vermeidung von Beschädigun
gen cliircli den Einschallsl romsloß kurzge
schlossen ist. In den Stellungen IV’ -VI 
erfolgt dir Messung des Rcs1-tronie«. wobei 
die Meßbereiche 100. 10 oder 1 niA sind. 
In Stellung I kann schließlich der Kunden 
halor vor dem Abklemmen über R- entladen 
werden.

Durchführung der Messungen

Zuerst erfolgt die Bestimmung des Re 1 
«-Iromes. Mit Potentiometer Rj^ und dem 
Voltmeter V’ wird die zulässige A rheitsspan- 
nung cingcregelt und dann in Stellung 111 
von Sa der Prüfling aufgcladen. Nach frühe
stens einer Minute, hei längere Zeit nicht in 
Betrieb gewesenen Prüflingen nach mehreren 
Minuten, wird dann in den Stellungen IV bis 
VI die Messung des Restslronie? durch
geführt. Dabei ist vorher noch durch Im 
«chulter Sa oder Potentiometer Ku die Wccli- 
sclspaniiimg an der Brücke auf Null zu 
bringen. Das Schaubild 1) zeigt, welche zu-

Abli.l. Maximal zulässig. Roisin»m irrijL 
bezogen auf eine» Ktiudcnsatnr 1 uE

lässigen Werte der ResBtrom bei den ver 
«rhiedcneii ArheitS'pannuugen (auf 1 ^F 
bezogen) erreichen darf. Daraufhin wird 
die Messung der Kapazität und de- Verlust
winkel» vo r genommen. Mit Ku wird die an 
die Brücke angelegte Wccliscl-pannung -o 
bemessen, daß die Größe des Lcuchlw inkels 
etwa 80—9(1 beträgt. Durch abwechselndes 
Betätigen von Ri und R,, w ird an f klriti-len 
Leucht winkel eingcregelt. Nach \ ergrößmi 
der Meßspannung ist eine erneute Nach- 
justicrung von Ri und R„ zweckmäßig. Din 
Helligkeit dei verbleibenden Leuchtwinkel
muß gleichmäßig sein, sonst ist der Vrrlu*!- 
winkelabglcich noch nicht vollständig. Die 
Größe der Kapazität Cv ergibt ^ich ans

wobei die Kapazitäten in ^F und die VI ¡der- 
¿lande in Ohm eingesetzt werden.

Da G mit 10 und Rs mit 10 Ohm 
gewählt wurden, ist der Zahlen wert von Ri 
identisch mit der gesuchten Kapazität in pl’. 
Es ist zu beachten, daß bei kurzgeschlosse
nem R" 1 der Meßbereich bis 100 Ul'- son-l 
bis 200 nF geht. -

Der Verlu‘1wid<rstuiid des Prüfling- K

bzw. der Verlustwinkel tgo — R,, G„.

Wird mit 50 Hz gemes-ni. so kann dir 1g- 
Skala von RM direkt benutzt werden, hei 
anderen Frequenzen ist Berechnung notig. 
Bei guten Kondensatoren kann drr Igö-^crt 

bis etwa 0.16 betragen.
Nach Durchführung der Messlingen iM der 

Prüfling in Stellung 1 des Schalter- S_, zu 

entladen.

Dir Lrmtuißkril drr Mv-simgen hängt von 
drr Sorgfalt der Eichung der Normalien und 
voti ihrer Konstanz ah. Es lassen sich einige 
Pruzcnl Genauigkeit rrrrirhen. dir für dir 
Praxi» voll uiisrrirhmd -ind.

Einige rhamklerbliM'hr Schaubilder von 
«lurchgrlührtcii Messungen

Nächst chend werden einige Schaubilder 
bv-proclirn. die mit der M'-ßeiilriclitung auf- 
grnumriicii wurden. \uf dir Erklärung drr 
Vorgänge wird hier verzichtet, c- wird unf 
dir entsprechende Literatur verwiesen.

Abb, 2. । (Zellt bezogen uul rinrii Kumlm-
emlut B .tF 450 V

Das Schaubild 2) zeigt das Verhalten de« 
RcM ströme-* in Abhängigkeit von der Zoit- 
Mun sieht, daß beträchtliche Zeit vergehen 
kann, ehr -ich der Resist rom einigermaßen 
auf einen kon-tauicn Werl cinge-iellt hat.

Abb. 3. -) br«iB,»ii auf einen Kimdruauiur
8 »jF 450 V

Das Srhauhild 3) zeigt die Abhängigkeit 
des Rest stromes von der angelegten Gleich- 
»pannuug. Hierbei i*t auffallend das »talke 
Ansteigen «les Stromes bei über-schreiirn 
der vorge-chriebeneu Bet ricb^'-paiiniingen.

Abb. I. ( (temp.) lK'z°Krn a“f einen K.rndi-n 
»-ator lb uE 150 V

Das Schaubild I) gibt den Verlauf des 
Re$hlroines in bezug auf Änderungen der 
Temperatur drs Kondensator« wieder. Da» 
starke Wachsen des Rrstftromcs bei höhe
ren Temperaturen xleisl darauf hin. daß c» 
zweckmäßig ist. einen Elekl rolytkondensator 

'möglichst entfernt von Wärmequellen wie 
Röhren, Netztrafos und Laut«prrchcr-Feld- 
- pulen zu montieren.

Das Schaubild 5) -leih das Ahsiuken der 
Kapazität eines Eick l rolyikumlrn-ator"» mit

Ahl» 5. C\ ( (frequ.) I ***”**■•' «uf K»nd<u- 
sai/ir 16 nE 350 V

’■leigender' Fi eqiienz dar. Man sieht daran«, 
«laß in Soiidcrfällcn auch Messungen mit 
liner höheren Frequenz als 50 Hz Interesse 
bali en können.

Lilcrulurnach weis

Günther schulze-Bctz, Eleklrolyl- 
k on den sat o reu.

Halberer, Rum!f uukröhren (111. Auflage). 
Limann, Prüffeldmcßtcchnik.
Philips Monatshefte für Apparate- 

Fuhrikanten, April 1938.
Philips Techn. Rundschau, Sept. 1937, 
Archiv für Techn. Messen (ATM).

Stückliste 
ul Meßbrücke:

Cv Prüfling
C(1 Normalkondensalor 10 pF, «1500 V 

Prüfspannung, 
R\ Dreh widerstand 100 Ohm, 

hohe Belastbarkeit, 
R 1 Fest widerstand 100 Ohm, 

hohe Belastbarkeit, -
R= Fe»twiderstand 10 Ohm. 

hohe Belastbarkeit, 
R„ Dreh w iderstaud 100 Ohm. 

hohe Belastbarkeit, 

b) Anzeigeteil: .
Röhre AM 2
Ca 50pF. 8— 10 V Betriebsspannung 
Ca 10 00O pF 
Rj 1 k-Ohm 1
Ri, R5, Rt je 0,5 M Ohm .
Rn 0.2 M-Ohm (kann cv. Wegfällen) ।

c) Netzteil:
Röhre AB 2
Tri Netzlrafo, sec. 1 X 4 V. IX 230 V.

2 X IV. 1 X 6—8 V, kleiner Typ 
Ci 32 ^F. 350 Vr A rhettsspannung 
Ci 51100 pF. 1500 V Prüfspannung

<h Re-i-trointeil:
Cj 8 gF, 1500 V Prüfspannung
S.< Stufeuschalter. 6polig
Sj Lmschaller. 2polig
Si Ausschalter 
! Drclispuliiistrument 0,5 mA. R 
Rs 100 Ohm. 2 W
Ru Neben widerstand zu I. = 0.01 R,. 

auf Meßbrücke abglrtchen
Km Nebenwiderstand zu 1, = 0,09 R , 

auf Meßbrücke abglriehen
R«i Nebenwiderstand zu L = 0,9 Rj, 

auf Meßbrücke ahgleichen
Rn Potentiometer ICO Ohm
TSI Anpassungütrafo, see. niederohmig 

c) Netzteil (kann durch andere Gleichspait- 
iiungsquellc ersetzt werden): 
Rohre RGN 354. AZ 1 oder ähnlich 
Tr- Nelilrafo. -ec. I X 500 V 
Ca 8 J*F, 530 V Betriebsspannung 
V Voltmeter 500 V, evtl. um = chaltbar 
Ru 5 k-Ohm. 10 
Ria 100 k-Ohm, SW 
R15 5 k-(Jhni-Poteuliometer, 15 W

Gleich- oder Wechselstrom?
• Wir halien una eine Glimmlampe als Pol
prüfer hergerichtet, mit der inan außerdem 
genau fcslstellen kann, ob Gleich- oder 
Wechselstrom vorliegt. Bei Wechselstrom 
üben’.ieht sich die ganze Platte mit Glimm
licht. und man sieht keine Änderung, wenn 
man umpolt. Rei Gleichfitrom überzieht sich 
in einem Falle die Platte vollständig mit 
Glimmlicht, im anderen sieht man in der 
Mitte eines Ix:uchtringes eine dunkle Kreis
Räche.

Man kann aber auch mit einer Glühlani|)e 
und einem Dauermagnet die Stromart 'fest
steilen : bei Wechselstrom wird der Faden 
scheinbar dicker, wenn man den Magnet an 
die Izmpe bringt, weil der Faden ini 
Rhvthinus der Tonfrequenz schwingt.
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DER ELEKTROMEISTER
Nachrichten der Elekfro-Innung

be r£11 u Dg>kur>e für die «Dliuhmi* 
de Gesellenprüfung im El«klro-ln
werk ein.

Di. Kur.u.grbühr lür de» LchrO"*- IU,B
31 DtKmb.i I«« läuft, lldlt lieh 1 n;~'
B.w.rhsr zur Tr i In. lunr .. diz.tm K“«“ 
lick .oilzict naeh Veröffentlichung di«cr NoLt 
auf der Innung, ¿eichafta.teile. Berlin 29,
Eüchcritr.Bc 31. Telefon: 66 28 42. melden.

Umschaltung 
von Gleich- auf Drehstrom

Im InterCMC neuerer lMun^M»i<^l>®4er ich®13 W3J 
nachalthend den Inhalt einer Mittei'.lunä de Bcwa,* 
in obiger Angelegen b eil bekannt;

,.Adb bctricbitechoiachen Gründen soll die wäh
rend dei Kriege« unterbrochene Umschaltung von 
Gebieten, die nach mit Gleichstrom versorgt wer
den, auf DrehiUoa wieder aufgenomtnen werden. 
Der Anschluß neuer Gle:chitrnmsbnchmtr ist daher 
möglich*! emzuachränken. Für die Um ich« I tung 
von Gleich- anl Drehaircm wurden von der Bewag 
beträchtliche Mittel aufgewendet. Diese wurden 
■ich in nicht vertretbarer Weil* erhaben, wenn 
Neuanlagen und Erweiterungen vorhandener An
lagen ohne weiteres an das Cleichstromnetx ange- 
schlouen würden.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, 
daß die Entscheidung, ob eine Ncuanlagc oder Er

Aus dem Handbuch des Installateurs
Mancher Elek tromeister und Geselle hat 

in der heutigen Zeit den Wert seines Fach- 
Icaleaders und Taschenbuchs kennengeleml. 
Denn niemals haben dem Praktiker die 
Handtalirl!en und Handformeln 90 gefehlt 
wie heute. Das ist auch klar. Denn gegen 
wärlig muß man sich überall mit Ereatz 
materialien und Ersatzteilen behelfen — und 
dabei ist es besonders wichtig zu wissen, 
ob sie die gewünschte Belastung aiishahen 
und wie ihre ponctigen Eigenschaften gegen
über dem. Originalniaterial sind. Die FUNK
TECHNIK will Ihnen aus diesen Schwierig
keiten hcraushelfen. -Sic bringt die wichtig 
sien Tabellen und Formeln, die inan bei der 
täglichen praktischen Arbeit gebraucht.

1. Zuerst die wichtigsten Drahtsorten der 
Installai ioustechnik — Kupfer, Aluminium 
und Zink. Sie können aus der Tabelle er- 
«ehen. wie weil die drei Materialien gegen
einander austauschbar sind. Natürlich kön
nen wir zunächst nur die am häufigsten

Köpfer
AJumi 

■ il um Zink Maximale
Nenn* 

■trona st är-
Belastbar kr der Ab

keil in ach pria
Querac-imitt mm * A ■ich -rune

in A

0.75 6 6

1,0 1.5 2.5 6 6

1.5 2.5 4.0 10 10

2.5 4.0 6.0 18 15

4.0 6.0 10.0 25 20

6.0 10.0 16 31 2.5

10 16 25 43 35

16 25 35 75 60

25 35 50 100 80

35 50 70 12.5 100

50 70 95 ’60 125

70 95 120 230 160

95 ‘ 120 150 210 200

120 150 18.5 28t) 22:»

ISO 185 240 32-5 26Û

185 240 490 380 300

210 300
♦

500 150 350

weiterung an das Gleichstrom- oder Drchstromnetx 
an zu ach J ie Ben ist, ausschließlich bei der Bewog 
liegt Wird der Anschluß einer Anlage an das 
G1 eie hatrom nct x zugelaaacn oder ist eine Anlage 
bereits an da« Gleichstrom Del z abgeschlossen, so 
behält sich die Bewag vor. die G le ichstrom I iefc 
rung zu gegebener Zeit durch D'rehstromlicfcrung 
zu crselzen Die hierdurch entstehenden Kasten 
übernimmt die Bewag nur. soweit sie sich auf das 
Vcrteilunganelz bis cinschlieOlich HausanschluB und 
nuf den Austausch des Zählers beziehen.

Es ist daher Pflicht eines jeden Installateurs, sei
nen Auftraggeber vor Inangriffnahme einer Inslal 
laLonsarbcil im Gleichstromgebict auf die spätere 
Umschaltung hinzuweiaen. Ferner ist cs mit Rück
sicht ■ eine etwaige Umschaltung erforderlich, 
bei Ncuaalagen. Wi edermbe trie bn ah mc n Änderun
gen oder Erweiterungen vorhandener Anlagen über 
die zur Anwendung kommende Stromart bei der 
Bewag vorher Auskunft cinzuholen, damit von 
vornherein die Installation für die in Frage kom
mende Stromart eingerichtet werden kann.

Anfragen sind zu richten
Schriftlich:
An Berliner Kraft- und Licht- (Bewag] A.-G., 
Abt- V/V JU (Inst. u. Umschaltung], 
Berlin SW 68, Zimmersir ^2/93.
Telefonisch:
12 00 11 HausruL 32ß.

Um sich spätere unangenehme Weiterungen zu 
ersparen, empfehlen wir. diese Mitteilung genau 
zu beachten.

Elcktro-lnnung Berlin.

verkommenden Werle bringen. Braucht aber 
einer darüber hinaus Angaben, die nicht 
in dieser Zusammenstellung enthalten sind, 
so kann er sie in der Redaktion erfahren.

2. Widerstände und Gewichte von

Kupf erdröhten

Die nachfolgende Tabelle wird fast lägli<li 
gebraucht, wenn es sieh darum handelt, 
einen Querschnitt in Durchmesser umzu
rechnen, weil man letzteren ja mit der 
Schublehre messen kann, von einer Draht
rolle eine bestimmte Lange nach Gewicht 
abzunehmen — oder die Drahtlänge einer 
Trommel aus dem Gewicht zu bestimmen.

Durch- 
mriMT 

mm

Qurr- 
nrlintit 

mm ’

Wider
■fand je 
km bei

<2

eiuea 
Urahter 
von 1 Q

Ql

Gewicht 
je kn»

k«

IJ"«' 
eines

Drahtes 
vCn 1 kg

m

0.1 0.0079 2215 0.4514 0,070 14 306
0.2 0,031 1 553,9 I 586 0,280 3577
0.3 0,0707 246,2 4.062 0.629 1.590
0,’ 0.1257 138,5 7,2221 1 118 894.1
0.5 0,1961 88 62 11.28 1,748 572,2
O.b 0,2827 61,54 16.25 2 516 397 1
0,7 0,3818 42,21 22.12 3.425 292.0
0,8 0,5026 34,62 28,89 4.474 223.5
0,9 0,6362 27,35 36 56 5,662 176,6
1,0 0,785 l 22,15 45.14 6.990 1 13,1
1,1 0.9503 18.31 54,62 8,458 118,2
1.2 1,1310 15.38 65.00 10,07 99.35
1,3 1.3273 13,11 76,28 11.81 8 4.65
1.4 1.5394 11.30 88,47 13.70 72,99
1,5 1,7671 9,846 101,6 15.73 63,-58
1,6 2.0106 8.654 115.6 17,89 55.88
1,7 2,2698 7,666 130.5 20,20 49,50
1,8 2.5447 6,838 116,2 22.65 41.15
1.9 2.8353 6,137 162,9 25.23 39.63
2,0 3,1416 5.539 180 6 27,96 35,17
2,1 3,4636 5,024 199,1 30,83 32,1 1
2,2 >3,8013 4,577 218.5 33,83 29.56
2.3 4,1548 4.188 238,8 36,98 27.04
2,4 4,5239 3.816 260.0 40,26 21.81
2.5 4 9087 

i
3.545 282,1 43.69 22.89

Wenn auch die Tabelle nur für Kupfcr- 
dr'ähte ausgerechnet ist, so läßt sie sich 
über das apezfische Gewicht leicht für Alu
minium oder Zink umrechnen.

Spez. Gewichte: Kupfer - 8.9; Alu = 2,7; 
Zink 7,1; Blei 11,4; Eisen =■ 7,8;
Nickelin — 8,8.

3. Mindestqucrschnitle von Leitungen

Mindest - 
quer 

LeilungH4irl srhnid
mm3

KupFer
Uinrcilmu 114: nach dein spez. Leitwert: Kupfer ■ 57 

Alu 34 Zink 17 Einen 10

Leitungen an und in Beleuchtungs
körpern ... ....... 0,75

Pendelscbnürc„ runde Zimnierschnürr, 
leichte und mittlere Gummi
Schlauchleitungen . ..... 0,75

Isolierte Leitungen und umhüllte 
Leitungen in Rohr (Rohrdraht), 
fest verlegt ... .................. 1,5

Ortsveränderliche Leitungen, mit 
Ausnahme von Pendchchnürcn 1

Isolierte Leitungen in Gebäuden, 
wenn der Abstand -der Bcfesti- 
guugapunkte kleiner als 1 m ist . 1,5

Isolierte Leitungen in Gebäuden und 
im Freien, wenn der Abstand der
BefesLigungspuukte mehr als 1 in 
betragt 4

Blanke Leitungen in Rohr 1,5
Freileitungen Kupfer Aluminium

bis 35 m Mastabs 1 and 6 16
über 35 tu Mastahstund 10 25

Eidungslcitungen (auch für orts- ,
veränderliche Verbraucher) .

4. Sleigcleilungs-Quer schnitte1) 

für Gleichstrom- und Wechselstrom
Leitungen

Anzahl der 
Glühlampen

Zwcileitrr
110...220V

Zweileitcr 
220 V 

Dreileiter 
2x110 V

Drrileiter 
2 x 220 V

(je 40 W) Cu mm2 Cu nun’ Cu mm-

20
30
50

100
200 
300 
500

2,5
4
6

16
25
35
70

1.5») 
1..V1 
2,5
4

IO 
16
25

1,5’) 
1,5-1 
1,5’) 
1,5^) 

2,5 
6

16

5. Berce Anting von Spannungsabfall und 1
Lei tungs Verlust

Auch bei behelfsmäßigen Installationen, 
wie sie gegenwärtig häufig Vorkommen, ist 
die Vorausberechnung des Spannung»- oder 
Lcitungsvcrlustes wichtig. Denn wenn man 
auch mit Rücksicht auf später anzuachlir 
Ucnde Verbraucher die alte Regel befolgen 
wird, den Querschnitt der Z ti ■ 
bringerleitungen eine Nummer 
höher an wählen ah unbedingt 
notwendig ist, so muß min doch hei 
der Planung wissen, wie hoch der Mindest- 
qnerschnitt gewählt werden muß, um den 
Betriebsauforderungen zu genügen, ohne 
daß der Spaunungs- oder Leistiingsverhist 
zu hoch wird. Die Formel lautet:

I) Für GlühlicMinstallatiön bei 1,2% Spannungs
abfall |U, — U, = 0.012 UJ in der Staigelciiun- 
¿en Volllat verteilt auf etwa 30 m einfache Linge 
der Steige |c 1 tung und unter Berücksichtigung der 
zulässigen Querachnittabc|aatung.

?) Mil Rücksicht auf spätere Erweiterungen 
wählt man nicht unter 2,5 rauP Querschnitt für <L® 
Sietgele itung.

FÜNK TECHNIK’ Nr. 2/1917
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Für Lichtlein mgen 1%.
nr Kr.ftleit,mgen 6 % Spannung.-- 

verl um

ah höchst?» lässig« Crenzc. Palm wurde 
nicht berücksichtigt, daß gegenwärtig die 
Netzspannung sowieso sehr starken Schwan
kungen unterlagen ist — und es gar nicht 
selten verkommt. daß zeitweilig nur 1U0 
statt 220 V geliefert werden. Um so wich
tiger ist es, die Leitungen ko zu wählen, daß 
der Spannungsverlusl nicht über einen an 
gemessenen Grenzwert hinansgeht. Anderer- 
firilK will man natürlich gerade heute mög
lichst sparsam installieren. Daher ist eine 
Berechnung jetzt notwendiger als jr, damit 
man wenigstens einen Überblick hat.

Die Formeln für die Berechnung des 
Spannungsabfall? in Volt sind auf der nach
folgenden Tabelle links verzeichnet. Der 
notwendige Leit erq n erseh eilt für einen be
stimmten Spannungs Verlust wird nach der 
Tulhclle rechts berechnet.

Brr Spannung»- 11 Her (Juerrchnitt
Stromart abfpll in Volt l in ntma 

berechnet sich berechnet «ich

Gleichstrom und wenn die Stromstärke bekniuil ist 
Zwcilcitcrwech- 2'1 J ■ cos^r 2 T. ‘ J -rosy 
sei ström C k q k r

(Bei Gleichstrom wenn die Leistung bekannt ivt
ial für c*O9 AP 1 
finid v(zcn)

1 2i/N-coBy
k'q E q

2'1. N TIM.« 
k r E

Wechselstrom wenn die Stromit 
1 ,73'I/J'cqst

krär Ixkuunl i-il
1.73"!.'J hiht

1 1 Hk q 
wenn dir Leistling

L ■ N

k c
Erkannt ixt 

L N
I k q E k T E

Der Leistungsverlust berechnet sich nach 
folgenden Formeln:

Für Gleichstrom: Für Drehstrorn:

200 ' L ' N 100 ' L Np = —-------- — —— p w--------- --------------------
k * q * E * E k cj E E* cobr ' « obV

In diesen Formeln bedeuten:

E die Betriebsspannung in V: in Zweileilri - 
anlagcn zwischen den beiden Leitungen, 
in Gleichstrom Dreileiteranlagen zwiKchcn 
den beiden Außenleitungcn, in Dreh- 
stronianIagtn zwischen je zwei der Zu 
leitungen (nicht zwischen Zuleitung und 
Nulleitung).

1 1 l'ECHS K Nr. -■ ',J17

Nenn.
quer- 

■ rhniit 
dr« 

Kupfrr- 
Iriicrg

mm1

l»ci fester Verlegung in Kohr hei feiler S rrIrgunE in Luft
Ihr Ik » 

Lritii 
iiüciiMic 
dauernd 
zülä»iigr

Strom ■ 
Htürkr 

für jeden 
Leiterin

A

•gli ehr 
»grtl

Nrmi- 
struni - 

^lürkr für 
eikl»prr- 
rlirndr 
Srhnirl-

hfrchtitr dauernd 
zuliMMigr Sirom 
Marke für jeden 

Leiter

in A

NrimNtromntärkr 
fñreníMprrrfiendt- 
SibmelzHÍííirrurijí

in A

Imehstlr dauer ml 
jiilaMxigr Simm* 
4(hrk>- für jeden 

1 .eiter

in t

kennst rui n-»tarke 
fftr <f»|jf|>r»-clirngr 

5«-hm» ln^M-rieriing

i» l

<:« AI Cu AI Cu \l Cu 11 Cu Cu

0,75 — __ — — — — — 10 6

1 12 __ 6 —- 12 6

1,5 16 10 — — — 16 10

2,5 21 17 15 10 — — — — 27 20

l,!l 97 22 20 15 — — — 3.» _a

10
35 
IH

28
3Ä 35

211
’■’7

— — 18 
(»t> Gl)

16 6R 53 60 35 — — <10 80

q» 90 80 (Hl — — 1 10 101)

35 HO <M> 100 Hfl — — — — 1 H» I25

50 1 io 1 10 J25 1 tll» । - 1 1;»

7(1 175 1 10 160 125 230 1K7 2011 1 Oll 2 I 2110Nj 21 " 175 20(1 . 160 •90 230 26« > 200 26t«

120 205 225 200 J50 210) 300 2hO 10.7 2bll

150 295
310 
KHJ 
170

235 
270
320
37'»

260 ■» .7 -llo . 330 350 300 L*0 010

1 H5
2 10
300

3:10
350
130

260
300
350

570 
0t>o

’.85
1 >5
5.30

430
5110
600

370
430
500

-loo 
18(1
570

3:50
। 430

50“

100 155 500 430 <>.10 7(M> (»Ult — —-

500 660 530 M)0 >00 9(10 | HOU ¿110

r dm Abfall der Spannung in V vom An
fang Ihm zum Ende der Leitung.

N die übertragene Leistung in W.

p den LristiingbVrrluxt vom Anfang bix 
zum Ende der Leitung in v. H.

1 dir Stromstärke in einer Leitung in A.

L die Länge der zu betrachtenden Lrilungs- 
htrecke in m.

q «len Querschnitt der fraglichen Leitung 
in mm*.

k die Leitfähigkeit: für Kupfer (hartgezo* 
gen) 57. für Aluminium (hartgezogen) 34. 
für Eisen 10. Zink 17.

6. ZuluSMgc Belastung in A für gummi- 
ÍMilü'rtr leitungen mit Kupfer- und Alu- 
mi n i u m lei t e rn. (Zink doppelten Qucr- 
hchnilt von Alu rechnen.)

Als letzte Tabelle in der heutigen Über
sicht bringen wir die höchste zulässige 
Dauerst roimaärkt je Leiter für gnmmiiso- 
licrtr Leitungen, wie sic am meisten in 
der Praxis Vorkommen.

Wir hoffen, mit den vorstehenden Tabel
len dir dringend»! notwendigen Angaben für 
dir praktische Arbeit gemacht zu haben. 
Wenn einer der Letcr in seiner Praxis noch 
diese oder jmr behtimmle Tabelle ge
braucht. wende er sich an die FUNK
TECHNIK und wir werden »ir im nächst
folgenden Heft veröffcnl liehen.

Für die praktische Leit ung»vr r legting
bringen wir nächste- Mal die wichtigsten 
S< hallungsbeispirir für Starkstrom- und 
S< liwaHistraminstallalioncn. Wir sind uns 
brwußi. daß es heute fast iniiner notwendig 
i't. steh mit *orhundenrn Baustoffen. Lei
tungen und InstatlalioiiAiuulerialien zu be

helfen Aber gerade aus diesem Grunde ist 
besonders- notwendig, vor der Arbeit eine 

kurze Überlegung und Berechnung unzmilcl- 
len. Denn ex -ist äußerst unangenehm, wenn 
man er-t eilte |n»1 allal iunsgrlieit vollendet 
hat und nachher fehlst eilen muß. daß der 
verlegte Leite rquerNclinit I nicht ausreichl. 
wt i 1 die Leitung im Bclrivl* zu wann wird. 

• Bet jeder Arbeit, die mit behelf-mäßigen 
Mitteln aiiKgeführt werden muß. ist eine 
vorherige Überlegung unerläßlich. Da lohnt 
c-. schon, vurlier in die Tabelle zu schauen 
damit inan sich überzeugt, oh der aus der 
Erfahrung gegriffene Wert auch wirklich 
zulässig ist und den gegebenen Anforderun
gen entspricht. Denn auch der erfahrene

Praktiker täuscht aich manchmal. Heutzu
tage kann man aich leider nicht mehr so 
fest auf sein Gedächtnis verlausen wie frü
her. Jeder, der mit Arbeiten tu tun hat, 
die so vielseitig sind wie die des Elektro
meister«, wird bestätigen können, daß da* 
Gedächtnis am meisten von allen geistigen 
Funktionen durch die Ernährungskrisc ge
litten hat,

Signalanlagen
Die Erstellung von Signalanlagen ist wohl 

schon so alt wie die Menschheit besteht. 
Im Laufe der Jahrtausende, in denen der 
Mensch sich technisch vervollkommnete, 
wurde auch seine Signalgebung verbessert. 
Betrachten wir die Signalanlagen unserer 
Urahnen: zum Zwecke der Signalgebung 
entfachten sie auf den Hohen große Rauch
feuer, die je nach Größe der Rauchsäule die 
verschiedensten Bedeutungen hatten. Heute, 
im Zeitalter der Elektrotechnik, ist der 
Hauplträger des Signalwesens der elek
trische Strom.

Im allgemeinen werden für Signalanlagen 
K lein spann ungen oder Schwachstrom (unter 
42 Volt) benutzt. Diese Anlagen brauchen 
nicht nach den Vorschriften des VDE 0100 
verlegt zu werden. Ex tat deshalb auch ein 
direkter Anschluß an das Starkstromnetz 
verboten.

Betrachtet man elektrische Signalanlagen, 
so werden sich in jedem Falle die Strom 
quelle, das eigentliche Gerät, der Taster, die 
Hin- und Rürklritung herausschälen. (Siehe 
Abbildung l)

Alle Signalanlagen aelxen «ich entweder 
aus- einer oder mehreren derartiger Prinzip 
Schaltungen zusammen. Es wird daher auch 
zur Vereinfachung darauf hinge wiegen. dir 
in der Folge angeführten Schaltungen auf
zulösen. so daß sie dem Prinzipxch ah Schema 
gleichen.

Zunächst ist eine Signalanlage mit 2 Tav 
lern und 2 Weckern dargestelll. Sie i*t so 
geschaltet, daß der Werker W 2 allein läutet, 
trenn der Taxler T I bedient wird. Ist der 
Stromkreis mit dem Taster T 2 geschlossen, 
werden beide Wecker betätigt. Sollten im 
l«-!z|eu Fall die Wecker zu srhwurli arbeiten, 
kann rim1 Stromquelle bei -x“ zugerchaltel 
werden. (Abbildung 2)

Mehrere Werker la«>eli sich nur in Pa
ral hl <ó-1i al l utig betreiben. da liri riiivr 
II itilrrriiiuiider-rhall inig jeder I U1 erhrrrher 
riur» Wicker- den nachfolgenden Slrom- 
krei-» gerade dann unterbrechen kann, wenn 
dir anderen Wokpr Simin liriiül igen. E« 
werden -muii dir einzelnen Wecker un- 
gici4-liiiiaßi< und ertönen- fini-imi-
dürflrgv Wdiilfr i-l uiögliili. wenn mau livi 
allen Weckern In- auf einen dir l nirr- 
lue<hrr iilierliriick t Dadurch würden di,-
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Eine Schaltung mit 2 Weckern, einem Tu* 
ster und einem Umschalter zeigt Abbildung3.

halle

Abbildung i

enig hekannl ¡>1 die Schallim 
Abbildung 1 wirdrrgihl. Die Anlage isl niil 
Selbstiintcrbrerhuiig und Einschlag ciuge- 
richtet. Beim Betätigen des Tasters 1’ 1 
ertönt nur ein Clockenschlag. Betätigt man 
hingegen den Taster T 2, lautet der Wecker.

der Sirom/Jnß bei 1 2 u n 1 erhroch eii

renjfößert

stellt man
Abbildung J

sind, 
der Signalgrbr-telle

wird. Will man diese 
Schaltung herstelleD. 
muß bei Verwendung 
eines normalen Wek- 
kerv an diesem eine 
Ergünzungvorgenom- 
men werden. (Abbil
dung 5). Der Wz-Pol 
des Werkers ist mit 
der Stromquelle di
rekt verbunden, die 
Leitungen drr Taster 
T 1 und T 2 sind an 
die Anschlüsse des 
Weckers „2“ und„3“ 
gelegt. Signalanlagen, 
die gleichzeitig mit 
einer Kontrollein- 
richtiing ausgerüstet
vielfach, um von 

aus ’ mit Sicherheit

ß -™-

Abbildung

Summer

Abbildmia ft

fcMtdtel len zu können, 
gegebene Signal am

oh das betreffende
EmpfangBurt auch '
Bt. Es wird ein geladenes 

K on troll weck rr oder »mnnier kurz hinter
richtig angekominen

dem Taster au geschlossen (Ahb. 6), Bedient

Kontrollgerät

vorliegende Be.
' mil Relais für
Lok aU| roiiiqurllr

oder suinml diu 
wenn drr Signal

die (1 herhrückung 
größerer Enifcriiungcn. wenn lauir Signale 
gegeben werden >ollcn. Abbildung R zeigt 
den inneren Stromvrrlaiif des Relais Dir 
Relais sind >ehr empfiudluh nn<i benötigen 
hm sehr sch w arhe Ströme. Beim Schließen 
des Taslers ist der Rrlai.-anker ungezogen.

schallet worden, der nun wiederum den 
Signalgeber hrlHligl. Der zweite Stromkreis 
wird millcL einer Lok aLiromipiclle gc- 
speisl. Dir Anlage laßt sich .durch ZuLcheu-

(lehn eu.
Relais beliebig atH- 

— WOK

Elektrotechnik in Werkstatt und Betrieb
An wcndungsmöglichkritcu der Elek- 

Irolerfmik für industrielle oder gewerbliche 
Zwecke sind keineswegs erschöpft. Immer 
wieder werden neue Wege gefunden, um 
elek I rophysikalische Vorgänge für zeitspa
rende Arbeitsverfahren auszunulzen. In 
dieser Hinsicht sind folgende heinerkens- 
wcrle Neuerungen zu verzeichnen:

Elektrostatisches Farbspritzen

Da A ufl ragen von Farben und Lacken 
erfolgt in der Industrie meist mit der Spritz
pistole. . Hierbei gehen beträchtliche Mengen 
von Anstrichmilteln verloren, weil der Strahl 
streut und viele Farbtröpfchen .,daneben 
gehen“. Eine wesentliche Verbesserung 
bringt ein Sprilzverfahren, «lern die Anzic* 
hungskrafl elektrostatisch verschieden ge
ladener Körper zugrunde gelegt isl. Bei 
diesem „elektrostatisches Spritzen“ genann
ten Verfahren werden die Gegenstände, die 

werden sollen, in einem elckl ro>l al ¡sehen 
Feld ungeordnet (s. Abb.).

Sie selbst werden dabei negativ und ihre 
Umgebung positiv geladen. Zu diesem Zweck

zwischen zwei uns einigen
Drähten gebildete Gitter, die mit dem po- 

Gleichst romquelle vonPol
etwa 100 000 Volt verbunden sind, wahrend 
sic sülbsl den negativen Pol bilden.

am ein fach ÁlenDer Gleichstrom
von Köhrengleich rieh ter geliefert;
iiui Unfälle unmöglich zu machen, darf die 
Kurzschluß-Stromstärke ü.ill A nicht über
steigen. Das Anslrichmiltel wird dann 
unter verhäHiiiFinäßig niedrigem Druck 
durch feststehende Spritzpistolen in (hi 
elektrische Fehl fein zerstäubt. Die Färb
oder Lacktröpfchen nehmen hierbei eine 

spritzenden Gegenständen angezogen. Auf 
die*e Weise entsteht ein sehr gleichmäßiger 
Überzug, auch hei unregelmäßig geformten 
Gegenständen, wobei fast keine 
lorengehl, .

Einc verwand le Anwendung 
elektrostatische Anziehimg-kra11 
nannten „Ent I räneu” von Gegenständen, die 
durch Tauchen lackier! werden. An diesen 
bilden sich bekanntlich nach dein Tauchen 
durch das Ablropfen «les Anstrichmittels 
M'bver I rock neu de Tränen. Führ! man dir 
getauchten Körper über ein entgegengesetzt 

so werden die Tränen
durch die Anziehuug>kra ft abgerissen, und 
c* ergibt sich ein sauberer Anstrirh.

kW

fe

Abbildung ¡a

Elckl rol j tisrhes Polieren

Ein vor wenigen Jahren entdecktes Ver
fahren, Metalle auf elektrolytischem Wege 
zu polieren, kehrt gewissermaßen das Gal
vanisieren um. Hierbei dienen die zu polie
renden Körper in einer geeigneten Lösung 
als Anode. Auf ihrer Oberfläche gehen her
vorstehende Mclallk ristalic zuerst in Lösung 
und wundern zur Katode. Der elektrische 
Strom wirkt so auf die Oberilächcnrauhig- 
keiten ausgleichcnd und erzeugt einen voll
kommenen Hochglanz.

Elektrolytisches Polieren eignet sich vor 
allem für solche Metalle, wie z. 1L nicht
rostende Stähle, die mit mechanischen Mit
teln nur schwer zu polieren sind, und für 
Gegenstände mit verwundenen Formen. Ei 
wird auch schon zur Feinniaßhearbeilimg 
heraugezogen,

Für das Polieren von Nirosla-Wcrksioffrn 
wird meist eine elektrolytische Lösung aus
60 % Schwefelsäure
und Wasser verwendet. Für andere Stahl»’, 
Alutniniiim, Messing, Kupfer, Nickel. Zink 
und Silber Find Mischungen aus Schwefel
und Phosphorsäure brauchbar. Notwendig 
ist Gleichstrom von 6 bis 12 Volt; die cinzn- 
haliendc Stromdichte schwankt zwischen 3-2 
und 6,5 A/cins. Das Herstellen von Hoch
glanz auf vorgcglä ttelcn Flächen bean
sprucht 5 bis 10 Minuten.

Daq elektrolytische Polieren, da* dem 
mechanischen Polieren an Wirtschaftlirhkeil 
nicht weit überlegen ist, wird in drn USA. 
hereila "weitgehend angewendet. hauptsäch
lich in der Schmuck waren- und Autoindu
strie. Dort sind auch die grundlegende») 
Patente erteilt worden, und zwar der Amcrr

der Battelle 
R.S;

enn Rolling Mill Co
I Je vr lop men I Corp.

Jtkriusidiiii be
¡Juki und 'fffhi!

findet die 
beim »oge-

die mit dum pfiSilivm
verbunden rind. AwlicrdcM riehtCM rif/jJ trnmifueilr .. ......... ... ,

m^n. düt der Zeichnung die Annrdnvug der beiden 
/ ciiihrg v¡ teil uh Spritz pit t ul e n. r hnnng : Hannig.
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WERKSTATTWINKE
Röhrenersafz heute (IV)
Praktische Beispiele für den Ersatz von 

in den beiden letzten Folgen der Wcrk-

Endröhren

uuderc Typen, vor allein solche. die früher

welche

Dabei wurde gezeigt, weiche Maß 
im Heizkrci« zu treffen sind und 
Änderungen unter Umstanden im

vorspatitiung und ein parallel dazu liegen
der Elekt rol} tkoudensalor von ra. 50 Mi
krofarad (maximale Betriebsspannung 6 Voll) 
emgehaiil werden. Auf weitere Einzelheiten

Gitter- und Anodenkreis xorz nur Innen sind. 
I ür den Ersatz einiger direkt geheizter End-

treffende Röhre behandelt und der auch 
einen V erdruhlungsplun enthält, ciugchen.

A L 
heizt,

Auch diese Röhre ist direkt ge- 
gilt alsu für sie das gleiche wie

Beispiele ben. Diese sollen heute
gänzt und erweitert werden. Dabei i-l 
die Endstufen eine normale Schaltung 
genommen, die jedoch nicht immer mit

für die RES 96-1. Der Unterschied liesteht 
lediglich in der Sorkehchal tung. Es können

an

Schaltung des vorhandenen Empfänger- 
ühereinstiinmen wird. Es wäre möglich, daß 
di«? Lau tslärkcregeliing un anderer Stelle 
vorgenonimeu wird, so daß stall dc» Polen 
tiometers j>t ein einfacher Gitlerahlrit wider- 
«Tand vorhanden ist, der unter Umstanden 
unterteilt ist. Ebenso können auch im 
Anodenkreis Abweichungen auftreten. E- 
wird ulier in den einzelnen Fallen nicht 
schwierig Mein, die abweichenden Schaltun
gen mit der hier angegebenen in Einklan

mich dieselben 
werden. Da die 
»pannung durch 
Ku tudeideit u n g
kann der mit GV bezeichnete 
des Laiilstärkercgelcrs pt bei der 
lung an Masse gelegt werden.

AL 2, CL l. CL2, CL 4, VL1TVL4. Diese
>cch< Endröhren haben dieselbe Sockel*
>chall ting.

Lautspr.

Für -ie ist ein Verdrahluiigsplan

L Outstdrkeregier

Pt

Abb. I. Sihubbild einer Etidnnfe nm tuaUeia

Anoden- 
- sponnung

Löt fall ne

Ersatzrohrc

Die Seitenklemmc führt 2W>

Lautspr. L outstörkereg/er

erfolgt. 
Anschluß 
L mschai-

Ersatztypen vorgescblagcn 
Erzeugung der Cittervor- 
einen Widerstand in der

zeigt Aldi. 6. 
Li« 250 Volt

der Röhrenfassung angebracht

E-

6s

'A

^Seden- 
kiemine

‘‘k

in Abh. I angegeben, lin allgemeinen werden 
der Widerstand R- und der Kondensator Cs 
nur hei der CL 2 zu finden «ein. Ob dies«' 
Title hcibeli al len bzw. neu eingebaut wer
den müssen. hängt, wir wir noch sehen 
werden, von der Ersatztype ah. Auf die 
in Frage kommenden Er&atztypcn weist 
die Tabelle 1 in Nr. 2/1946 hin. Aus 
'eh!aggehend dafür sind einmal die Sprerh- 
lehtung. dann aber auch die Heizdaten der 
Röhren. Besonders zu beachten ist hier di«* 
Giltcrleitung. die zum Anschluß auf den 
Glaskolben der Rohre fühlet. E« ist dafür 
zu «orgen, daß die neue Gil lerleilung mög- 
Ikhsl kurz oder, wo das nicht aiuführhar 
ei scheint, in abgeschinnter Leitung zu ver
legen ist. Die metallische Abschirmung ist 
mil Masse zu verbinden. Zu beachten hl 
ferner, oh in der Gitterkappe ein Siebwidet- 
-tand liegt. Dieser muß unmittelbar an der

werden (Rj)

AL 4. Die wohl am bäufig^len vertretene 
Endröhre AL l ist indirekt geheizt. E
gelten auinit sinngemäß die im vorigen Ab
schnitt. angegebenen Hinweise. Ein Verdrab- 
tungsbehpicl enthält Abb. 5. ’

RENS 1374d bzw. L 4150D. RENS 1823d 
bzw. L 2318D. Diese indirekt geheizten 
Endröhren sind noch mit dem alten Europj- 
sockel versehen. Ein V erdrahtungsheispiel

Spaunon

C3

Das Schaltbild (Abh. 1) zeigt eine End
stufe mit einer indirekt geheizten FünfpoL 
Endröhre. Diese Schaltung muß für einige 
der hier nufgeführlcn Röhren sinngemäß 
abgewandelt werden.

Es fallen beispielsweise hei direkt geheizten 
Röhren der Widerstand Rj. und der Kon
densator Cj-, die der Erzeugung der Gittcr- 
vorspannung dienen. fort. Die negative 
Gitlervorspannung wird bei diesen Rohren, 
wie. in der letzten Folge ausgeführt wurde, 
dem Gitter über den Ableitwiderstand zu
geführt, oder durch einen Widerstand zwi
schen der Miltelanzapfung der Heizwicklmig 
«les Netztransformators und dem negativen 
Pol der Anodenspaiiming, der meist mit 
Masse verbunden is1, erzeugt. Bei denjen- 
gen Röhren, deren Schiitzgitterspannung die 
gleiche Größe wie die Anodenspannung 
haben soll oder darf, fallen der Widerstand 
Ra und ebenso auch der Kondensator Ci 
fort. Beide Teile müssen auch dann weg
gelassen werden, wenn wir cs nur mit einer 
DreipoLEndröbre (z. B. RL 12 TL oder LD1) 
zu tun haben. Jm einzelnen sind folgende 

Besonderheiten zu beachten:
RES 9 6 4 bzw. L 4 9 6 D. Bei dieser 

direkt geheizten Endröhrc fallen Katoden- 
widerstaud und Kondensator weg. eheiiM» 
auch der Widcrstaud Ra und der Konden. 
s-aior Cs. Ein Verdrahtmi^hciMn^ 
Endstufe mit dieser Rohre- ist in Ahl». - 
angegeben. Ah Ersatz dafür kommen u a

Abh. }. i erd rn bl an gsplu h 
Endstufe mit AL i

Abb. 2. erd iaht un%s plan einer
Endstufe mit RES 964 bzw. L 496 C

Abb, 6.
Endstufe

Vefdrabtttn&splnn einer 
mit RENS 1.174 d. L

¿UW D- RENS 182} d. L 21JS D

A -A L aufstärkeregter

Hasse+A

(Gi der ,

Cj

Ck
Lautspr

Abb. 5

*2

>07-

Lautspr.

Abb. 4. Verdrubrungiplan

H

Verdrahtungplan einer Endstufe mir

die LV1. die RL12 P10 Hl 
Endtriode LD2 in Frage, 
diesen Ersatzröltrcn um
Typen handelt, müssen cm

Da es sich hei 
indirekt gehexte

Ka loden will •■*-

einer End Ufr le mit AL 2.

Lüutstartc^regie-A +A
AL «

-A

. Gitterkappe

Rk

H H
einer Lndittife mit HLr trdrahiän£k fLi>lAbh. 7.

¿aurspr.
Abb. . !'ndrahtunsspLin einer EndH*fe mit EL fi 

EL 12

und AL 5

L aursta^regter

% C3
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i-1 ul-u brini Einhau dr* neuen Sorkrk da
für zu 'orgcn. «laß «Hrsc Klriiun«* nicht in 
Berührung mit -olchen Teilen komiul. di 
an Mas«v liegen. Am zwcckiiinUig-ten i-l r*. 
dir Spuunmig-ziiriilirmig von der Klemme 
zu lösen.

Ili. 2. Dir«r vrrliäll ni-mäßig -cheti * er« 
wendete Hiili re für reinen Glricli*! rumlic- 
trirb kt ebenfalls mil ihm .ihm Eurup:i- 
sockel versehen und lir-ii/t einen Lhlrr- 
nnsrhiiiß auf 'ihrem Glu-kollirn. Es gehen 
ahn ¡illr Hirn« ckr. die bri der AI. 2 gegeben 
Wiirilrn. Ein X*r rd ruht img-bckpiel zeigt 
Abb. 7.

EL 1 I. Die^e Fihifpol-Endröhrc cnl-prirbt 
dua der AL 4. sir mit r r^cheidel »ich vtm 
ihr h.uiptsärlilirli durch dir Sockcl-di ahung.

Dir Ersalzröhrmi

HLI2T1, KL12T2. Diese beiden klei
nen Emhriodcn mit einer Sprcchlcistimg 
von nur 0.4 Wall können nur schwache 
Fndrölircn. z. B. RE 134 bzw. L 413 ersetzen. 
Uri ihnen ¡->1 besonders die Surkrisriiahmig 
ZU brachten. Da drr Glaskolben der Röhre 
in die Fassung hineingeschoben wird, kommi 
es leicht vor. daß beim Lösen der Sockel- 
schaltmig dir Seilen verlaiisrhl werden. 
Jede Sockelschah ung ist gegen den Sorkrl 
drr Röhre gesehen und Lai nicht unmittel
bar mit der Röhrenfassung etwas zu Inn. 
In dein Vcrdralirungabeispicl Abb. 9 ist die 
Fassung von unten. also gegen «len Gia-- 
kolben der Röhre gesehen, so daß die SockeL 
scbalimig seitenverkehrt erscheint. Der Auf
bau des Sockels erfolgt zweckmäßig mil 
einigen etwa 30 mm langen Schrauben, ^ut 
die Ah«tandhülsen grBchohrn werden. Will 
man die ahr Röhrenfassung nicht entfernen. 
ho läßt sieh diese urnr kleine Röhrenfassung 
verhältnismäßig leicht etwa mit zwei kleinen 
Messing- oder Aluminium winkeln an einem 
alten Röhrensockel befestigen, von dem man 
«len Glaskolben entfernt bat. Die Verbin 
dung-drähte werden sorgfältig isoliert und 
von innen her durch dir Füße des Röhren- 
-ockels geschoben und au deren Spitze ver
lötet. Die RL12T1 soll maximal eine Auu- 
deii Jpa im iing von 150 Volt erhallen. Giltl

«las Gerii I rin«1 liniiere Spannung ab. »u muß 
sie mil Hilfe de-* Widerst an des R., reduziert 
und dir licrubgrcrlzlc Spannung durili den 
Ktmdcn-aior C, (etwa 2 1 Mikrofarad) be
ruhigt werden. Es gehen in diesem Fall dir 
in Aldi. 9 gc-lrich«4t gezrichnrleu Verbin
dung.«Itn im. wobei die Leitung von t X zum 
Lau t-preehcr hinter «leni Anschluß vtm R, 
imtrrbrorlicn werden muß.

RX 12 P 2000. Diese l ui Versal röhre. dir 
für alle nur erdenklichen Zwecke verwendet 
wird und auch verwende! werden kann, hat 
«len gleichen Sorkrl wie dir RI 12 TL mit 
dem Unterschied jedoch. daß der Slvuer- 
gilI eransrhluß am Glaskolben der Rohre und 
der SchirmgilteruriM-hluU am Sockel liegen. 
Da «las Schirmgitter eine geringere Spannung 
als die Anode erhalt, ist drr Widerstand R.’ 
mit 20 kOlmi. 0.5 W mit dem KoudcUjalor 
C* (elwh J Mikrofarad. 250 Voll Betrieb«- 
Spannung) einziihaucn. Den X'crdralitiing«- 
plan enthält Abb. 10.

LD L LD 2. Diese beiden Endtriodeik 
können mit verhältnismäßig hoher Anuden- 
spammn^ belastet werden, nämlich dir LD 1 
bi« 300 ’ Voll und die LD 2 sogar hi« 
B00 Volt, was jcilocli im Rundfunkempfän
ger kaum jemals praktisch ausgenulzt wird. 
Der Xzcr<]raJilmig!-plun (Abb. 11) zrigi dir 
Sockelaiisiclit der LD 2. Bei der LD 1 sind 
Anode und Steuergitler mit je zwei Stiften 
herausgefiihrt, die untereinander verbunden 
werden. Steht eine entsprechende. Fassung 
nicht zur Verfügung, so kann auch «lic liier 
für die LD 2 gezeichnete Fassung unter Be
rücksichtigung der eben erwähnten Verbin
dungen benutzt werden.

LV L Diese sehr beliebte FünfpoLEnd
rÖhre hat besonders «len Vorteil, «laß ihre 
Heizdaten mit denen der Röhren der C Serie 
überciustiinnicn (0.2 A). Zuweilen wer
den 0,21 A Heizstrom angegeben. so 
daß also rin Unterschied ' on 10 Milliampere 
gegenüber dem Heizstrom der Röhren der 
C Serie auflrill. Diese Abweichung braucht 
nicht berücksichtigt zu werden. Die LV 1 
stil eine Sclmtzgiu erspaiuiung nicht über 
200 Volt erhalten. Bei Gleich- oder All-

Abb. i i. 1 i nh.ihutn^pbiH r In, hin fr mit 
RL I? P Iti

»trombci rieb wird durch den Verlust in dcr 
Drossel und in der K a lodcnlc ¡1 ung diese 
Spannung kaum tiLersrbritlen werden. Rei 
XX relisrlstruniriiipfüugrrn empfiehlt cs sich, 
den Widerstand R> mit 20 kOhm und den 
BernhigungskondensaUir C.1 mit 1 Mikro
farad rinziibauen. Den X'r rdrahtungsplau 
zeigt Abb. 12.

RL 12 P 10. Dic*r I üiifpol-Emlröhre 
stimmt in ihren Daten abgesehen vom 
Heizfaden — nahezu vollständig mit «irr 
AI J überein, ist al>u eine uii-gczriehnete 
Er-atzröh re dafür. In Alki i'mncmpfüngern 
dagegen ist c« nicht zwcckinäBig. sie zu ver
wenden. weil sie allein an Heizstrom 0. I A 
lienöligI. also eine Lri-Itmg von 80 Walt 
bei 220 X‘,«di Nelzspjnmmg aufi\chmen 
würde. Das bedeutet außerdem, «laß ein 
V urwiderst and mit « iner Bela-Hlimg von im- 
gvfalir 80 Walt eingebaut werden muß. der 
einen untragbaren Raum brauspruchen und 
starke Hilzr entwickeln wiirde. Solche Kom
bination von Rimdfiiukriiipfängcr und Heiz
gerät ist besonder^ in der Augenblickliclicn 
Zeit unzweckmäßig. Den V erdi alilungspLm 
zeig! Abb. 13.

Rölircnwrrlisci innerhalb der 
A-, G- und X -Serie

Bei dein not arischen R ubrenmangcl. «Irr 
zur Zeil noch befiehl, wird ofi die Frage 
auf tauchen, oh nicht auch innerhalb der 
alten Serien «in Austausch vorgenoininen 
werden kann. Wenn cs auch im allgemeinen 
uirbt besonders augcin'lim kt einen solchen 
Wechsel vorzmirhinciu so /wiitgcu uns heute 
die Verhältnisse nicht seilen dazu Eine 
A-Röhrc durch eine amlcre A-Rölirr zu er
setzen, verursuchl keine allzu großen Schwie
rigkeiten. Es wird bei BeaehI mig der in 
unseren Ausführungen angrgebenen Tafeln 
und Abbildungen jedem nicht allzu imcrfnb- 
rencti Mechaniker oder am li Bastler möglich 
sein. Dasselbe gilt natürlich auch für die 
anderen Serien. Solange mall iimerhalli einer 
Serie bleibt, gibt es ja auch keine über
großen Schwier igk ei l m hii^ich l lieh der
Heizkreisc und noch weniger hei den an
deren Stromkreisen. Schwieriger dagegen 
ist der Übergang von einer Serie zur an
deren, weil hier immer mit den veränderten 
Hcizdalcn zu reelmen ist. Cnmdsatzlicli 
kann eine V- oiler C-Rohrr hei Allslrom- 
nder reinem Gleichstrombetrieb nicht «lurcli 
eine A-Rölire ersetzt werden, weil der Strom
verbrauch zu groß würde. Dagegen ließe 
eich ein solcher Austausch bei Wechsel- 
-l rumliet rieb sehr wohl liewcrketclligerh 
wenn man die A-Röhrc aus einem Trans
formator mit 4 Voll Sekundärwieklung Jieizl. 
Beim AnsIaiisch von C- gegen Xr-Röhren und 
iimgckchrt amd wiederum vor allem «He Ver- 
hähnisae im Heizkreis zu berücksichligen.

Damit wollen wir die Emlröhren verlassen 
und una in der nächsten Folge dem Ersatz 
von Rohren in den anderen Stufen za 
wenden. Hans Prinzler
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TOm Cu-Leitung Imm*

* A

Abbsid*n£ 1

r—(y\
*3

F — 22,3 mm2* . u; 56 . 0,12

F . U
In diesem Falle

die Ak Anspannung voll 
Draht von mindesten' 
verlegen! Begnügt inan

51 an muß also, um 
uuszunutzen, einen 
5 mm Durchmesser

genügt also schon eine 
2 mm Durchmesser. Mit

'ich mit einer 5-Walt-Lampe, so betragt der 
Strom nur 0,833 A. Dann ergibt sich fol
gender Leitungsquerschnitt:

J . 2 . 2 5 . 2 . 15

Abbtidf/jfg 2

% von 6 Volt, also 0,12 Voll betragen.

Daraus ergibt sich der geforderte Leitunj

FÜR DEN JUNGEN TECHNIKER
Formel-Hxpei'im ente

Vom Spannungsabfall

Die heule während der Stroinspcrrzeilen 
•rifarli Üblichen Akkumulator-Nolbcleuch- 
ungeii bieten eine ausgezeichnete Möglich-

hänge experimentell noch deutlicher heraus
arbeiten. Wenn möglich, benutzt inan Lam-
pen Waitstarkc. Bei

mente mil den Geheimnissen des Spanniiiig-- 
nbfalb und der Leit uiigsverliKtc vertraut
zu machen. Bei zu kleinem Leitungsqner- 
sclinitt lenchlcn nänilirli die Lampen 
«clion nach wenigen Meiern Leitungslänge 
erheblich dunkler als an den Akknkleinmen.

uit

6-Voh-A uloakkn zur Anlage einer Woh- 
uti ngsnolheleiiclitung zu benutzen und dabei

heim Betrieb von 25-W al t-Lainpen einen 
schweren Reinfall erleben. Wie hängt da< 
zusammen?

Zunächst grnmGutzlicli fest zu-1 eilen.
daß jede Stromquelle einen gewißen inneren 
Spann ungsverhtst aufweisl. Davon kann man

zeugen. Beträgt dir Spannung an einem 
unbelasteten -I-Voi l-Akku wirklich I Voll, 
so wird diese Spannung um einen kleinen 
Betrag absiiikcn, sobald man ihn über einen 
.Lampenwiderstand mit 0,5. dann mit 1 und 
-< hließlich mit 3 Ampere belaste!. M olile
11 »Al II Taschen 1 am penilaI lorie ciiWprr-
cliend belasten, >o wird dit* Klemmenspan
nung erheblich starker ubsinken. Das i-1 
auf den größeren inneren ’Widerstund der 
Sjlniiakclcmenfr zurürkznfiihrem Bei ihnen 
lirlrägl dieser etwa 1 10 Olim, während er

B bei Akk iimulaluren nur 0,01 bis 0.05 Ohm
groß ist. Au- diesem Versuch ergibt sich, 
daß bei zunehmender Belastung dir Klem- 
men-pannuiig smkl und der innere Span- 
nungs verlnst größer wird. Außerdem zeigt 
‘ich. daß mit größerem inneren Widerstund 
der innere Spannung?*erhist zu nimmt.

W erden nach Abb. 1 Parallrlvcrhrnucher 
(Glühlampen) über eine 70 m- lange Kupfer- 
leilnng von I qinni Querschnitt »n einen 
Akku ange*vhlü*sen. >o wird die Helligkeit

und 111 abiicliiuen. Gleichzeitig wächst ihr

Beim Messen der Spannung am \

beim Zuncha Iteri tier 5 erbrmirhrr ÍI und 111

Vergrößerung der Strüm-tarke.

Wird der Verbuch mit einer Leitung von 
’»••r I in Länge wiederholt. <u i-t der Span- 
h ungi veri ns! geringer. Dieser wächst al.-n 
mil zniiehnicixteiu W idcr-iand der Leitung.

Vii< der Versiieli-aiHifdnujig nach Abbil-

Bi dicnfalG durch Glühlampen durgof eilt 
"'■’din können. Ia--rit «ich die Zusummcn-

Spaniitingsmessiing zwischen den Punkten F 
und E. E und D sowie D und C zeigt sich, 
daß an keiner Stelle die volle Klenunen- 
?paunung wie zwischen A und B gemessen 
wird. Mit einem hochwertigen Instrument 
wird man sogar zwisrhen A und F sowie 
zwischen C und B Abweichungen von der 
Klemmenspannung fcstslellen können. Di? 
(>esamls]iannuiig dieses Stromkreises setzt 
-ich aus der Summe der Einzclpanniingen 
(Regel von Kirchhoff) zusammen. Als Formel 
geschrieben:

? ti>w. jeweils den Spannun 
abiull bezeichnen. Trägt mau sich diese 
Spannung^abf alle, graphisch auf. so erhöh 
man die in Abb. 3 wicdergcgcbeiie Darstel
lung. die alle Zusammenhänge klar erkennen 
läßt.

Für einen längeren Stromkreis werden die 
Zusammenhänge noch deutlicher, wenn man

durch die Länge der Leitungen ersetzt wer
den. In diesem Falle nennt man den in den 
Lcitcrl eilen aufiretenden Spannungsvei- 
liiaueli (Spiliinitngsverlust) fachlich Span
nungsabfall. Der Spannuugsverlust wird in 
Formeln als U( bezeichnet.

Da der W idcrslnnd eines Leiters aus Länge. 
Stromstärke, spez. 'Widerstund und Quer-

jeden Lcitungsabschnil t

Uv J ■ 9
F

l uler I ist die einfache Leitungslänge zu 
verstehen. Da bei einem Verbraucher die 
Hin und Rückiritung berücksichtigt werden 
muß. ergibt sich in einer Schaltung der 

SpanniiiigaWrlust zu

J . p . 2 . I 
F

und brim Einsetzen der Leitfähigkeit

u J . 2
/. F

Aus dieser Fornici IuLt sich die Bercchniui,
dc< erforderlichen Querschnitts einer L

Damit >ind dir Voraussetzungen gefunden, 
dit* für die Anlage einer einwandfreien Not- 
bchui'hl ung henulzl werden können. Wird

Strom- 
gunLie

Leitung Verbrouehe* Verbraucher
Pi

x—1 1 o(v) I« ISO Ä

J . 2 . I 0.833 . 2 . 15
5^0,12 = 3*7 m“J

steigender Spannung kann der Draht — wi»* 
die Rechnung ergibt — entsprechend dünner 
verlegt werden.

Mit den ans diesen Formelexperinientrn 
gewonnenen Erkenntnissen können auch die 
Abmessungen von Steigeleitnngen für Stärk
st romanlagen errechnet werden.

Die physikalischen 
Grundlagen der Elektro- ii. 

Funktechnik
II. Das Ohmsche Gesetz

An Hand folgenden Versuchs wollen wir 
uns die Zusammenhänge zwischen Spannung 
und Strom klarmachen:

L V Die Versucbsaiiorduung

und

einen atisgespannfen Melalldraht. d»‘r 
Längciieimeilung besitzt. Spanhungs-

änd entsprechend dem
Schaltbild (Abb. 1) an geschlossen.
mißt

c)

folgendes :

L 1 V. I 
U = 3 V. I
U 0,5 V,

= 15 A
1 = 2,3

Bildet man daraus das Verhältnis von

,chriftrii der Elf 
Spannungiabfüfle 
bedingt durch: 
innerer Wtderrtand 
Leitvnginndentund 

Verini uchetva dmttndj

IMrnvetw'derrtnnd 2

^ferb/ogdientfdendond 1 

Leitungstgiderrtond

Spannungbxerlust von 
höchstens 2 c u zuge
lassen. ho ergibt airh 
Lei einer Belastung von 
5 A und 6 Volt Batterie
Spannung bei einer 
15 in betragenden Ent
fernung fier Ijimjie 
vorn Akkumulator fol
gende Rechnung:

Der SpannungKi 1) fa 11 
darf im Höchstfälle

nung und Stromstärke, 
den Messungen:

Span-
so

u
I

‘ - -■ ¥ 

L 0,5

Diese Mekong 
.... . u . ,

3

15

0,2

ulis. daß

nicht verändert.

dad der Widerstand de« Drahtes

0.2.

das Ver-
also.

trotz
üiideriing der Spannung gleich bleibt- Diesen
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Widerstand R. 
schreiben wir in, drr Formel:

(3) ... H j « in A. ( in V, K in 0)

.Ui. r Sth^hbilJ fut Jh l'efiKib^nl^ 

und halien damit das -ogenanntr Oli in * 
-ehe Gesetz: Dir Stromslärke äudrrl 
sich stet* im gleichen Verhältnis wir dir 
Spannung, im umgekehrten X crhiTtni- wir 
der Widerstand.

Narb diesen grün dl egen d en Erklärungen 
können wir dazu ülirrgehen, uns mit drr 
elektrischen Arbeit und Lei-tung sowie dein 
elektrischen Stromkreis zu beschäftigen.

Arbeit A ist nach drn Erklärungen der 
Physik das Produkt aus Kraft (P) und 

«eg H.

Leistung IS dir in der Zeiteinheit ver
richtete Arbeit. Dit- elektrische Leistung i-t 
al«o fcstgrlrgt durch dir Formel:

X l L N 1 R. N L" 
K

Nach drr allgrmcincn Arbriuformci er
gibt »ich jetzt mit drr bereits ermittelten 

elektrischen Leistung dir Arbeit:

A U • I 1 t (A in Ws. L in V. t in s)
Die Arbeitseinheit wird aho — die Leistung 
in Watt eingesetzt — mit W s oder Joule J 
bezeichnet. Die gebräuchlichere Bezeich- 
urng ist kWh (Kilowattstunde).

Mechanische SchallaufzeichnungDie fönende Schrift
Die Möglichkeit, eine durch den Schall 

bewegte Membran zur Aufzeichnung von 
Schall«chwingiinp^n zu benutzen, die wieder 

hörbar gemacht werden können, isi ruer-l 
von dem Amerikaner Edison ausgewertet 
worden. Er kann also im wahrsten Sinne des 
Wortes als der Vater drr tönenden Schrift 
bezeichnet werden. Zwar hatte m«n »chmi 
früher Versuche gemacht, etwa dir Srhwin- 
guugeti der Zinken einer Stimmgabel in Form 
von Wellenlinien auf einer berußlen Glas
platte niederru^rhrribrn. Aber e- war un

Drr elektrische StrumkrctH

Nachdem w ir die wichtigstrn G riindgrößrn 
brtrarhl'M haben, wollen wir im« dir Grimd’ 
schalI iitigrn und ihre -ich daran- ergebend’ u 
Cr-rlzr lirl rächten.

H i n t c r r i u j ii d r r - o d r r

R c i h r n > r h a I I u n g

Mull iinlcr«chridet dir Rcihrnsch ultung 
von Spaiiniingserzriigrrii und die Rrihen- 
schallting von Verbrauchern. Dir Span« 
nung«erzcugrr werden dann hui I rrriiiamlr r 
gesell alleI. wenn eine höhere Spannung 
rtzudt werden soll. Man verbindet in 
diesem Falle den Mimi-pol der rr-teii mit 
detn Pluspol der zweiten Spaimung>qiiclL' 
usw. Die rrMihirrende Spannung i-l dir 
Summe der einzelnen Spamiung-(|iiclli*n. Dir 
Reihcn«chal I ung von Verbrauchern wird 
mri-l in der FunkIrrliiuk zur Erhöhung de- 
Gesamt widcr.-lande- angewandt: je nirhr 
XX ider^tände in Reibe gr«chuhri werden, 
dr^to großer i-l der Cr«am I widrr^l and dc- 
Strumk rei-r», de-tu kleiner al-o dir Slruiu-

Man macht in der Meßtechnik hiervnii 
Gebrauch. wenn mit einem Spauiiiiiig-inr--cr 
kleineren Meßbereichs eine höhere Span* 
Hung ¿emes-rn uerdm -oll Dir über drn 
Meßbereich h mausgeh en d e Spannung muh 
durch sogen. \ o r w i d e r s t ä n d r ver
nichtet werden. Der Vorwidcr-tand kann 
’(fii/rli folgende Forinrl ermittelt .werden:

(D.................R_ = in — D . R
wobei R. „ der Zu ermittelnde Vorwider
stand ift. I) die Zahl die angibt, wieviel mal 
der Meßbereich erweitert werden -oll und 
R, der Widcr-Und des Spannung-mrs-ers.

möglich gewesen. diese Schrift zum Tönen 
zu bringen.

Vermerkt -¡ei noch, daß unabhängig von 
Edison auch drr Franzose Gros erfolgreich 
Versuche unternommen hat. zu jener Zeil 
Schallxch wingicngrn niedr rznsch reihe n und 
akubti'ch w irdrrzugebvu. Er hat cs aber 
nicht verstanden, «enir experimentellen Er- 
gdtnim geschäftlich «u geschickt audzuwer- 
ten wie Edison, obwohl auch dieser ur
sprünglich gar nicht daran dachte, Sprache 
au fzuzrichiicn. Er beschäftigte «ich vielmehr 
zunächst nur mil der Frage, die beim Tele
graphieret! benutzten Morsrzcicbeu, dir 
seinerzeit noch hauptsächlich ahgehnrl wer
den innßicn. akustisch anfzuzcichncii. nm 
den erforderlichen BedienungsiiianD' der er 
früher einmal seihst gewr-rn war. durch eine 
mrrhani«rhe Apparatur zu ersetzen. Er 
baute einen Pappzylinder, verschloß diesen 
auf der einen Seile mit einer dünnen I'lache 
aus Papier und versuchte fest zu «teilen, wie 
die-e Fläche auf Töne reagiert.

Da »ich beim Fühlen an drr Membran, die 
er in der Mitte mit einer feinen Tu«lnadel 
ausgerüstet halte, hcrau«-lclll e. duß aiirh 
Schwingungen ticmerkt werden konnten, 
wenn gegen dir Membran gesprochen wurde, 
erweiterte er auf Grund dieser Beobachtung 
seine zuerst gestellte Aufgabe und kam auf 
den Gedanken, das V vrMichsiilodel I so aus- 
zidiaiirn. daß damit aurli die Aufzeichnung 
der nurinaleti Sprache ermöglicht wurde.

Schon wenig später (1877) entwarf er dir 
Zeichnung de» ersten Phonographen. dir von
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-einen Milarhritrrn in dir Praxi- uinge-r I r.l 
wurde. Da war zunärli-f eine \\ jd/.r. die 
lirim Drehen au rinrr Spindel lang.-um %eil- 
wart- bewegt wurde. Flirr der Walze wurde 
der brwußle Sp r r< ht ri< hl er mil der Mem
bran und dem kleinen Slih angriirnt bI. dw-- 
-ru Srh w ingungru au f gezeichnet werden 
■ oll l ru.

Niemand war mehr rr-launl. als Edi-nn 
'rlb-1. alb dir rr-len in die Maschine hinciir 
gr-prorhrnrii XI orle dr- Gedichtet «Mary 
had a little lamli" von der Xlcnihran zwar 
niclil übermäßig laut, aber «loch uiuncrhin 
ver-tlindlieh wirdergegrben wurden. Er 
h.itir nm dir \X alzr eine dümir Zinnfolie 
heruingrlegl. in dir drr Slifl dir Mrmhraii- 
«rliwinguiigen beim Gegcn-prechrn rin
drückte. Sobald dir so Üxirrleii SchuH- 
«eliw ingungen abrrmal- an der Nadel vur- 
iibvrgcführt und abgetaslct wurden, geriet 
die Membran in dir-elhrn S< h u ingungen und 
ließ die gesproclicnen XV arte hörbar werden.

Trotzdem hat rs noch verschiedene Jahre 
grdaucrl. bevor die < rsicn ullgcntrin brauch
baren Phonographen Wirklirlik rii wurden. 
Noch 1887 aho 10 Jahre nach drin crMcn 
V ersuch äußerle sich drr große „Znubcrrr 
vom Menlo-Park"* »rlb't darüber: „Die Ma 
«hinr wieg! ungefähr 100 Pfund und kohlet 
rin Vermögen. Nur rin Sachverständiger 
kann die Schallrcprmhik11011 wieder heran — 
bekommen. Ich persönlich bin im Zweifel, 
ob ich jemals im Lehen einen Phonographen 
-eben werde, der eine vernünftige Sprerh- 
auftialnnr leisten und der -ir vr r-tändheh 
wirdergclien kann. Ich hin aber siclier. ob
wohl ich dir Sache uirhl frrliggcbrarlit habe, 
daß die nächste Generation einen Mann 
erstehen la**en wird, der des Rätsel« Lösung 

ßndcl.“

Schon wenig später rrzirlfe der Taub- 
slmnmcnlehrrr Graham Bril zusammen mit 
■«einem Bruder und dein Physiker Tainter 
eine Verbesserung, indem stall der von Edi
-on benutzten Mrtallfolie rin gravierbarrr 
Warhszylifidcr fiir dir Tonaitfzrirhuung be
nutzt- wurde. Seil jener Zeit i-l XX ach« ah 
Tonträger heibehxltrn wurden.

Mit dein Wach szylindcr lial sirli der 
Phonograph buhl durcligesrtzt. Er brhiell 
dabei zunächst dir ihm von Edison gegebene 
Form ^(Abb- 2). Später wurde die kleine 
Sprechmn«chrl diinn durch schallvcr-iiirkendr 
Trichter ersetzt.

Bei dein von Edison ringrführtrn Verfah
ren werden die Srhallsrhwiiiguiigr.il rnl- 
sprechend der Meiiilirunhcwegmig lolrcriit 
in dir Oberfläche der Wwcltswalzc cingr- 
grulieii. E« handelt sirh also nm eine sogc- 
iiannti* „Ticfenschrif 1**. Diesen Verfahren 
hat «»ich bi« heute erhallen. XV’ilzcn<liktier- 
lliaschinrn lirtiutzcn fast immer dies« Tiefen- 
»chrih. .Auch die in Frank . .................... . i'1
Vereinigtci! Stüalcn iililirhrn Srliallpl11* 1<'” 
^¡nd ziihiri-1 mit Tiefensrhrift gc^chriebe1*.
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Wenn die Zeil für die Anwendung eines 
richtigen, neuen Gedankens reif i»t, daun 
regt »ich überall das Streben nach seiner 
Vervollkommnung. Es scheint dann »o. ak 
oh den Menschen eine Binde von den Augen 
gefallen sei, als ob geheimnisvolle Kräfte 
des Geistes lebendig geworden wären, die 
das bisher Verborgene allen Menschen sicht
bar machen.

Der Empfänger, den Heinrich Hertz zum 
Nachweis der elektrischen Wellen in seinem 
Laboratorium benutzt hatte, war ein sehr 
primitives (»erat, cs war so sehr primitiv, 
daß Hertz völlig rcchl halle, wenn er narb 
dem damaligen Stunde seiner Versuche nicht 
an eine Verwendung seiner Entdeckung fiir 
die Nachrichtentechnik glauben konnte- Nie
mand 'kann sagen, welchen Anteil Herl/. 
Kclb-l an der Entwicklung der Funktechnik 
gehabt hatte, wenn ihm ein längeres Leben 
beschieden gewesen wäre, aber seine gelun
genen Versuche waren der zündende Funke, 
der in die Hirne begeisterter, eifriger For- 
«cher fiel, sie aufrütteltc und zu weiterem 
Schaffen auf diesem neu zu erschließenden 
Gebiet anrcgle.

Dem französischen Professor Edouard 
Brauly war es, vergönnt, ein Gerät zu 
schaffen, das in den K in de rj ah reu drr Funk- 
lechnik ausschließlich zum Empfang der in 
den Weltraum hinausgesandten Nachrichten 

. verwendet wurde. Brauly batte dabei eine 
Entdeckung benutzt, dir andere Forscher 
vor ihm auch «rhon gemacht hatten, aber 
nicht verwenden kannten, weil hierzu er-l 
andere Fortschritte notwendig waren. Sir 
war in Vergessenheit geraten, und erst, als 
Brauly das kehori Gefundene wieder ent
deckte. erinnerte man sich der früheren 
Arbeitet].

Ekcnpfeikpane, die in den Stromkreis 
einer Batterie eingeschaltet werden, hirten 
dem Stroindurchgang unter normalen Vcr- 
hällnksen einen so großen Widerstand, daß 
ihn der Strom nicht überwinden kann Tut 
man dagegen ein wenig von diesen Fril- 
«puneu in ein ClasrÖhrchcn und fügt sic 
dann in Jrn Schließungskrcis einer elek
trischen Batterie, so beginnt der Strom zu 
fließen, wenn dieses Röhrchen von elcktro- 
tnugnctischcii Schwingungen getroffen wird. 
Man erklärt diesen seltsamen Vorgang durch 
die Annahme, daß die Md allteil« heu durch 
die Wellen erwärmt und bis zu einem ge- 
wis»en Grad« zu «am men gesellweißt werden. 
Sic behalten ihre Leitfähigkeit auch nach 
dem Verschwinden der Wellen. Erst eine 
mechanische Erschütterung läßt sie wieder 
ausriiiandcrfallcn. Diese Entdeckung war 
bereits 1879 Von jcin Engländer Hughe- und 
dem Italiener Oncstk gemacht worden. Ak 
Brauly diesc Eigentümlichkeit der Späne 
entdeckte. erkannte er sofort. daß mau du 
mit rin Miljd hatte, um den einfachen Wrl
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Irnaiizrigrr von Hertz zu ersetzen, und das 
war sein große« Verdienst.

Man nannte dirnrH von llranly konstruierte 
Gerät -Kohärer“, vorn latcinnchen roliarrere. 
Zusammenhängen. In Deutschland wurde 
dünn vpRlcr dir von dem großen Ingenieur 
und Lehrer an der Berliner Technischen 
Hoch^ehuk Professor Rrulcuux geprägte 
Bezeichnung „Fritier“ üblich, da rin Zn- 
«ammenf ritten, ein Leichtes Zusammen- 
hchweißcn der Fcikpäne ^latthndct. Branly, 
der 18'H xtun ersten Male über seine Eni- 
drckiiiig berichtet hatlc, wurde, nachdem 
Marconi das Gerät für seine ersten Versuche 
hcnulzl halle. 1909 zum Ritter der franzö- 
«ichcn Ehrenlegion ernannt. Er habe, «u hieß 
cs in die Eriicimiingsiirkiiinle. die Grund
lagen der Funkielrgraphic erfunden. Sicher
lich wäre die Schuffung einer praklisehen 
ruiiklclcgraphic ohne Brauleys Arbeit ver
zögert worden, Aber auch seine Srhüpfung. 
die heule nur noch geschichtlichen Werl 
hat, ist nur eines der vielen Baust eiiichciu 
die alle zusammen erst das heule so staii- 
lichc Gebäude der Hodifrcipirnztcc hnik zu 
errichten gestatteten.

Bronly wurde nm 23. Oktober 18J 1 in 
Amiens geboren. Sein Vater war un der 
dortigen UnivcFAitäl Professor- So '•chien 
«eine Laufbahn ak Wissenschaftler brreitT« 
vorgesrhrieben zu sein. Er erhielt eine aus
gezeichnete Erziehung. Bis zu seinem 17. 
Jahre besuchte rr die höhere Schule z’l 
St. Quentin. Darauf vollendete er seine wk 
scnsrhuftlithe Ausbildung in Park. Dort 
arbeitete er auch nach einer kurzen Lehr
tätigkeit in Bourges an der Sorbonne. 1875 
übernahm er eine Professur un der neu er
richteten katholischen Universität in Puris. 
Die Mittel dieser Anstalt waren jedoch so 
he»ohräiikt. daß Brauly ständigen großen 
Schwierigkeiten ausgesetzt war. Dieses und 
der Wunsch, der leidenden Menschheit hel
fen zu können, veranlaßten ihn, Medizin zu 
»lädieren und Arzt zu werden. Es mag dahin* 
gestellt sein, oh die Mehrung seiner akade
mischen Würde, die er 'mit dein medizini
schen. Doktor erwarb, und die praktische 
Tätigkeit als Arzl jemals ein vollwertiger 
Ersatz für seine Forschertäligkcit auf physi* 
kaliachcm Gebiete gewesen sind.

ALLGEMEINE ZAHLEN
Bisher haben wir nur die natürlichen 

Zahlen kenucngelcrnt. Wenn es sich z. H. 
darum handelt, alle möglichen Summen auf- 
zuschreihen; so würden wir damit nie fertig 
werden. Einen Ausweg bieten die allgemei
nen Zahlen. Wenn z. B. a irgendeine Zahl 
und b irgendeine andere Zahl bedeuten soll, 
so ist unser Problem sehr leicht zu lösen, 
denn a + h stellt dann die Summe aller 
möglichen Zahlen dar. Die allgemeine Zahl 
laßt sich in ihren Anfängen Ins zum 16. Jahr
hundert zurück verfolgen. Richtig in Ge- 
lpau<*h ist sie über erst durch Dcscarlc* 
(1396-^1650) gekommen, der für bekannte 
Größen die ersten kleinen Buchstahen a, h, c 
dei Alphabets, für unbekannte die letzten 
Buchstaben x, y. z benutzte, wie wir cs auch 

jetzt noch tun.
Die allgemeinen Zahlen find Zahlen wie 

dir natürlichen Zahlen, man verwendet zu 
ihrer Bezeichnung nur deshalb Buchstaben, 
uni beide voneinander untflflsrheiden «n 
können. Die Tatsache, daß zu ihret Be
zeichnung Buchstaben verwandt werden, 
heicchligt nicht, von einer Buchstabenrech
nung zu spreUien. Einen Grundsatz aller
dings muß man beachten: eine allgemeine 
Zahl kann in einer Rechnung nur dann mit 
dem gleichen Buchstaben bezcii hnel wer
den wie eine frühere, wenn beide drn glei
chen Wert hahan. Dann aber können «ic 

auch in derselben Wrkr miteinander ver
knüpft werden wir die natürlichen Zahlen. 
Dabei i*t allerdings eine Besonderheit in 
der Schreibweise zu erwähnen: et ist ja 
a + a + a+ a = I a. Das Multiplika- 
tionszeieben läßt man aber Lei allgemeinen 
Zahlen meisten!« weg, so daß inan in ume- 
rein Beispiel schreibt 4 a Ebenso Mchreibl 
mau ah fiir a mal b.

Daß die Einführung der allgemeinen Zah
len besondere Vorteile hielrt, die man nh.ie 
sie nicht hatte, beweisen folgende Über
legungen. So bezeichnet z. B. ab alle mög
lichen Produkte, m irgendeinen Bruch, der 
ein echter sein muß. wenn n kleiner ist ak 
in, 2n ist irgendeine gerade Zahl, 2n + 1 
irgeudciuc ungerade Zahl. Die unendliche 
\ ielbeit der geraden Zahlen ¡»t jho auf 
kürzeste und vollkommen einwandfreie 
..allgemeine“ Weise durch da« Doppelte 
einer allgemeinen Zahl ausgedrückl. Durch 
diese Eigenschaft ihrer „Allgemeinheit“ er
möglichen e»^ die allgemeinen Zahlen, Ce 
setze oder Formeln in kurzer und prägnan
ter Form a uszudrüeken. Ein Kapital k 

ar k p - n
bringt zu p % in n Jahren * — Mark

Ziliien, worin k. p und ir beliebige Werle 
haben können. Beweise müssen allgemeine

• ¡Gültigkeit halten, die durch Analogieschlüße 
nicht mathematisch einwandfrei gegeben 
sind. Für die Wahrheit des Satzes z B- „Die 
Summe zweier ungerader Zahlen ii| eine 
gerade Zahl“ könnte man unzählige Bei
spiele anführen. Trotzdem ist das kein Bc- 
wei*. denn wenn der Salz für 1000 Fälle zu
trifft, konnte er liciin 1001- Fall versagen. 
Uber diese Sch wierigkeit helfen uns die 
allgemeinen Zahlen mit unübertrefflicher 
Eleganz und Kürze hinweg: es sei 2+1 
irgendeine ungerade Zahl, 2h + 1 irgend
eine andere. Die Summe ist dann 2 + 2b+2. 
Da>i isl aber eine gerade Zahl, weil das um 
2 vermehrte Doppelt« irgendeiner Zahl 
a + h stets eine gerade Zahl ist. Damit ikt 
der Beweis für alle ungeraden Zahlen, also 
allgemein geführt, denn es giht keine un
gerade Zahl, die nicht durch 2a + 1 oder 
2li + 1 dargestellt ist. — Dieser allgemeine 
Geltungsbereich der „Buch s lahenzahlen“ 
hat auf die Entwicklung der Mathematik 
außerordentlich befruchtend gewirkt. Er^t 
als man es gelernt halte, mit ihnen zu ar
beiten, war es möglich, an den Aufbau gro
ßer. weiter Gebiete der Mathematik beran- 
zugehen und die hei den allgemeinen Zah
len benutzte Betrachtungsweise auf diese 
anzn wenden.

WISSEN FÜR ALLE
Unbekannles vom Gold

Gold ist ein Metall, das schon immer den 
Reichtum der Menschheit ausmachte. Das 
Guld ist aber auch ak Metall betrachtet 
eines der sonderbarsten Stoffe der Erde. 
Wenig bekannt kt, daß man Gold ohne Bei
mischung von färbenden Stoffen als grüne« 
oder auch blaue» Gold darstellen kann. Die 
Bcarheitung'inöglichkeitcii des Goldes sind 
so manuigfaltig, wie man es hei den wenig
sten Metallen vorfindet. So kann man aus 
’/um Gramm Gold einen Draht von 157 Me
ter Länge ziehen. Mit nicht mehr als 10 
Gramm dieses edlen Metalle« ist man in der 
Lage, eine Flache von -56-73 m’ zu über
ziehen. Es klingt auch paradox, daß dieses 
seltene Metall überall zu finden ist. Sogar 
im Meerwasser i*t Gold vorhanden. 1000 
Liter Meerwas>cr enthalten Ü,006 Gramm 
(■old. Man hat die Geldmasse im Rhein 
zwischen Basel und Mannheim auf 52 000 kg 
geschätzt. Oh in diesem enormen Gewicht 
der noch ungehohene Schatz der Nibelun
gen enthalten ist, wird allerdings nicht 
erwähnt. _ WOK —
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A. St. Zepernick b. Berlin
Natbdem ich in ciner^ VE 101 V dir Girirhrid- 

tffröbrr RGN 15^ durch einen Stic nglricbrichfcr 
ersetzt Lahe, brummt da/ Gerbt, wenn ein Sender 
iiit'l e/nnfjieih wird. also iejünJert heim Anziehen 
der Rückkopplung. Kann der Gleichrichter daran 
schuld sein und gibt ei d.rnn eine wirksame Abhilfe

Antwort:
Es komml häufig vor, daß bei Netianschluß- 

geralm ein HF-Strornkreis über die Gleichrichter* 

strecke und das Lichtnclz verläuft. Hierbei macht 
aich der Widerstand der Gleichrichtcritrecke in so 

lern bemerkbar, als beim Durchfließen die Hoch
frequenz von der überlagertet] Niederfrequenz von 

50 Hz moduliert wird. Ganz besonder! ist das bei 
ScIcngleichrichtern der Fall, da hier der Widerstand 
höher ist als bei Gleichnch terrohren, Eine Abhilfe 

ist leicht gefunden: cs ist einfach dafür zu sorgen, 
daß der HF - Widerstand geringer wird, ohne daß 
der NF-Wideratand sich wesentlich ändert- Dies 

erreicht man durch Parallelschalten eines Korden 

■j-tms von 0,01 bis 0,1 uF zur Gleichrichterstrcckt. 
Diese Maßnahme ist überhaupt grundsätzlich zu 

empfehlen, gleichgültig ob mit Einweg- oder Dopprl- 
w eggleichr 1 c h tung, mit R&brcn- oder Sclengleich- 
richtung gearbeitet wird.

B H. Nossen 1. Sa.
Am Kreisen der ron mir belieferten Haitier bc- 

itmBir ich ständig Anfragen über die Möglichkeiten, 
dte Trennschärfe bei Einkreisern pfängfrn zu verbes
sern. oder gut Klagen über die Qualität der gehefer- 
Ifn Spnfeniätie. Es handelt sich d.i meist um die 
zurzeit im Handel üblichen Ejscnkermpnlcn. die 
sämtliche Wir klangen auf einem Rolienkern fragen. 
Besonders groß lind dir Trennscbärfeicbwitrigkciien 
bei den kürzeren Mittelwellen. speziell zwischen 
APN und der Nordwind. Glftcbwelle. Wo könnte 
da der Fehler liegen?
Antwort:
Ein Maß für die mit einfachen Mitteln erreichbare 

Trennschärfe dürfte die Leistung des VE 301 Dyn 

oder DKE sein, mit denen sich recht gute Ergeb 

niste erzielen lassen- Der Unterschied im Aufbau 

liegt klar auf der Hand: im Gegensatz zu der von 

Ihnen erwähnten Spulenlype sind beim VE bzw. 
DKE sowohl die Selbstinduktion als auch der Kopp
lungsgrad veränderlich- Wenn Sie also bessere Er- 

geknirse erzielen wollen, müssen Sic auf die Be
quemlichkeit der fest aufgebrachten Anlenntnwick- 
lang verzichten und eine neue um mindestens 90° 
schwenkbare Antcnnenspule vorseben, die hei maxi
maler Kopplung flach vor der Stirnseite des Eisen
kerns liegt. Es kann für Mittelwelle eine einfache 

Flachspule von etwa 30 Windungen, möglichst mH 

einigen Anzapfungen für die kürzeren Wellen, sein. 
Bei Langwelle sind IM Windungen zweck
mäßig. Konstruktiv« Einzelheiten ergeben sw:h au« 
der v erliegenden Eisenkcrnspule und nähere Angaben 

darüber würden hier zu weil führen.

N. R Emu lick
Das magische Ange in meinem Empfänger, eine 

EFM li, läßt immer mehr in seiner Helligkeit nach, 
ia daß man außer beim Ortstender nicht mehr 
danach eimtrlleu kann. Im übrigen kann ich über 
Ijisixng and Ton des Gerätes nie bl klagen. so daß 
ich kaum annebmc daß die Röhre ter braue bi ist. 
Wie kann man evtl. eine bessere Helligkeit erzielen?

Antworl:
Der Veraiärkertcil eines magischen Auges hal eine 

längere Lebensdauer als der AnieJgeleil, da sich 
die grün fluoreszierende Schiebt schneller erschöpft 
als die Katode. Es i>4 deshalb durchaus klar, daß 

trotz schlechter Anzeige Ihr Rohr noch sauber ver
stärkt. Eine Erhöhung der Helligkeit wäre nur 

durch Erhöhung der Anodrnspannung möglich, was 
jedoch wegen der gesteigerten Beanspruchung der 
Leuchlschicbt sich dann sehr bald gegenteilig aus
wirken würde, außerdem wird bei höherer Anoden- 
spacneng die Winkclanderung der Leuebtsektoren 

geringer, die Anzeige also unempfindlicher. Min 
kann in Ihrem Falle nur die Röhre autwechseln, 
oder, wenn da» nicht möglich »ein sollte, auf die 
Anzeige s erzichtcn. Bei Vorhandensein einer anderen

Type, z. B. EM 11t kann man durch einen ent
sprechenden Umbau des Gerätes die EFM 11 mH 
ihren Funktionen auf das neue magische Auge und 

beispielsweise eine EF II verteilen

R. B. Berlin N «5
Wie kann man die Qualität von Kristallton

abnehmern beurteilen? Gibt rt da Meßmethoden, 
die einfiicb sind und wenigstens einen groben Ein
blick in die richtige Funktion gesta/icn?
Antwort'

Auf einfache Weise läßt sich die Qualität der 

Kristalltonabnehmer nur mit dem Ohr beurteilen, 
d h. man muß sic »schließen und eine Platte ab- 
spielcn und über einen Verstärker abhören, wobei 
die 0bcrtragungsqualitäten von unter Garantie ein
wandfreien Tonabnehmern her bekannt sein müssen. 
Meßmethoden gibt cs da nicht, die ohne Kompli
kationen anwendbar wären- Das erklärt sich ous 

der Arbeitsweise der Kristalldosen. Diese bestehen 
nämlich im wesentlichen aus einem Kristallplal t - 
eben, welches die bekannten Piezoelektrischen Er
scheinungen aufwcist. Bei Zug, Druck oder Biegung 
wird eine Fläche positiv elektrisch, die andere 

negativ. Wenn nun das einseitig eingeklemmte 

Plättchen, welches auf der anderen Seite die Nadcl- 
halicrung tragt, durch das Schwingen der Nadel 
ebenfalls in Schwingungen versetzt wird, so ent
stehen proportional den Biegespannungen auf den 

Kristallflächen elektrische Spannungen, die durch 

auigeklebtc Folien abgenommen und daran an
schließende Drähte dem Verstärker zugeführt wer
den. Da cs sich hier um statische Aufladungen 

handelt, muß darauf geachtet werden, daß die Auf
ladungen abfließen können, was durch einen die An
schlüsse Überbrückenden Widerstand von 50 bis 

100 kOhm erreicht wird- Weiler empfiehlt cs sieb, 
in eine der Zuleitungen zum Verstärker einen Serien
widerstand gleicher Große zu logen. Der häufigste 
Fehler bei schlecht oder gar nicht arbeitenden 
Kristalltonabnehmern ist ein Bruch des sehr emp
findlichen Kristalls. Oftmals ist auch ein Folien 
anschluß unierbrochen.

£ei tschriftendicnst
Neuerungen und Fortschritte d«s Auslandes 

Neuartige UKW-Verstörkerröhre
In den Laboratorien der amerikanischen Bell 

Telephone Carp. J*t eine neue Vcrsiärkcrröhrc für 
Ultrakurzwellen entwickelt worden, die nach völlig 
neuen Gesichtspünklen aufgehaut ist. Veranlassung 
zur Schaltung dieser neuen Röhre war die Tat
sache. daß die bisherigen UKW-Verstärker nur 
eine kleine Verstärkungszi Her ergeben und nur 
über eine schmale Bandbreite wirksam sind.

Die neue Röhre zeigt in Verlängerung des Kol
bens ein fingerstarLes, dwa 35 cm langes Glasrohr. 
Der Kolben enthält eine Katode, das Rohr «ine 

Drahtspirale und am Ende eine Anode. Um das 
dünne Rohr wird ein weites Mela 11 rohr gelugt, 
durch das die zu verstärkende Schwingung geführt 
wird. Diese folgt den Windungen der Spirale im * 
Glasrohr und nimmt dabei von dem geradlinig 
durch die Spirale Jaulenden, aich also schneller 
bewegenden Elek I ronenstrora Energie auf. Die 
Ultrakurzwellen werden von den Elektronen auf- 
gescbaukelt wie Wasaerwelleo auf einem See 
durch den darüberstreichenden Wind

Dieses Jour für UJfW anwendbare) Verfahren er
gibt eine 10 OOOfachc Verstärkung über eine Band
breite von 800 MHz. Damit kann «in Verstärker 
rohr gleichzeitig IQ 000 Teleidngespräche oder 
40 Farbsehprogramm« oder 100 Millionen Worl»! 
Tclcgrali« je Minute bewältigen

VielfachsenduBgen auf einer Frequenz,

Nach der allbewährten A mpliludenrnodu]a| ¡on 
und der neu in Einführung bcgrilfcncn ^*r*qutnz- 
mödulalion1) ist als Allerneuestes Mödulaliontver' 
fahren die ia d*n USA geschält«0® tmpulstnodu- 
lation {pul^c lerne modulaiion) ru verzeichnen.

Bekanntlich spricht viel dafür, Rundfunk in 
den Ultralrequenzbcreich. und 1,1 ^a> Band 
zwischen 300 und 3000 MHz zu verleben. Hi«r jst 
der Empfang frei von Schwund und Störungen, 
aber die Reichweite der Sender i«t alJi Sehweite 
begrenzt. UKWRundiunkscodungtn müßten also 
von der Spitze möglichst hoher Türme aus ver
breitet werden. Um von einem Sendeturm ver
schiedene Sendungen, 2. B. mehrere Rundfunk- 
und Fernsehsendungen ausstrahlen zu können, 
wurde die Impulsmodulation entwickelt, bei der 
man für mehrere Sendungen mit einer Frequenz, 
also auch mil einer Antenne auskommi. Anstall 
bei glcichblcibender Frequenz die Amplitude oder 
bei unveränderter Amplitude die Frequenz zu ver
ändern, werden bei der Impulsmodulation FrcqUCnz 
und Amplitude nicht beeinflußt. Dafür wird die 
Strahlung in einzelne Impulse zerhackt und diese 
werden verschiedenen Sendungen in bestimmter 
Reihenfolge zugctcblt. Sollen beispielsweise acht 
Sendungen gleichzeitig ausgcstrahlt werden, so 
bilden acht auicinandcrfolgcndc Impulse eine Folge, 
und alle ersten Impulse aller Folgen gehören in
einander, alle zweiten usw. Die Modulation erfolgt 
durch Änderung der Impulsdauer. Der Ton im 
Lautsprecher des Empfangsgerätes ist bei dieser 
Art der Modulation zwar intermittierend, aber bei 
einigen zehntausend Impulsen je Sekunde ist für 
den Hörer keine Unterbrechung wahrnehmbar.

In New York sendet zur Zeit eine Versuchs
station mit Impulsmodulation acht verschiedene 
Programme auf 930 MHz Dazu wird eine beson
dere Antenne verwendet, die aus acht waagerecht 
liegenden Ringen übereinander besieht und ein 
, ,kuc hcnförmigca” Sira hlungsfeld ohne wesentliche 
Verluste nach oben erzeugt. Für den Empfang im- 
pul?modnlierter Sendungen ist ein Sonderemplänger 
erforderlich; dieser ial auf eine feste Frequenz, 
also 'hur auf einen M cbrfachsendcr, abgestimmt. 
Die Vorteile des neuen Verfahrens erscheinen da
her gegenüber seinen Nachteilen als gering, so daß 
eine Anwendung für Rundfunkzweckc kaum zu er
warten ist. Es erscheint jedoch denkbar, daß cs 
für Presse-, Börsen- und Fernschrciblunk einmal 
cingcführt wird. Auf jeden Fall aber stell) «s 
einen bemerkenswerten Weg dar, um im UKW- 
Bereich von vornherein eine Überfüllung mit 
Scndcfrcqucnzen zu vermeiden.

(Populär Science, Nov. 1946)

Zwerg-Gleichrichler.

Ein neuer Sc len-Trockengleichrichtcr der Gene
ral Elektric Co. (USA) ersetzt die bisherigen 
Röhrengleichrichler für Rundfunkempfänger Er hal >
die Größe einer Walnuß, isl unzerbrechlich und 
braucht keine AnwärmzeiL Der Gleichrichter wird .
zunächst für Spannungen von 125 V aufwärts her* 
gestellt. (Scientifie American, Dez. 1946]

Fnnkgeleileter Fuhrbetrieb.

Ein amerikanisches Unternehmen, auf dessen 
ausgedehntem Werkgelände zahlreiche Lastwagen 
eingesetzt sind, hat für diese eine Funk-Fohr- 
bercitscbaft eingerichtet. Uber das Fabrikgcländc j
verteilt sind 17 feste Fuhrbelr ieb-Leitslc jlen mit 
Funksprechgerät, von den«o aus die ebenfalls mit 
Funkgcrälen ausgerüsteten Lastkraftwagen ihre An
weisungen erhalten. Nach Erledigung eines Auf
trages melden sich die Fahrer wieder durch Funk 
bei der nächsten Leitslelle. Als Erfolg dieser 
Neuerung sind Zeit- und Beiricbsstolfcrsparnis so
wie bessere Wagenausnutzung zu verzeichnen.

(Scientifie American, Dez. 1946)

Das Undatr-Syiiem als neuer Weg In der 
1 tallatj onatc ebn ik.

In den Bull. Schweiz, clektrotechn. Ver, wird ein 
neues System der 1 n■ ta 11stianstschnik beschrieben, 
bei dem die Glühlampen nicht elektrisch, sondern 
pneumatisch geschaltet werden. Al« Verbindung 
dienen Rohre mit einem lichten Durchmesser von 
2--3 mm, vorwiegend aus thermoplastischem Ma
terial, jedoch kann man auch Kupfer, Messing 
oder Aluminium verwenden, Der Und s er-Sc Kal ter 
ist für eine Belastung von 6 A hei Wechsel
strom und eine Spannung bis 250 Volt gebaut. Er 
hat die Form eines Druckknopfes- Durch den 
Fcd^druek wird eine Wanderwelk ^eugt, die 
sich ungefähr mit 250 m/sec im Schlauch lorl-

1] Uber Frequenzmodulation soll in 
nächsten Helte der FUNK TECHNIK 0ri.cho 

berichtet werden.
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pflanzt. Die Welle hat einen Anfangidruck von 
140 g/c®’ bci «‘“«r Dauer ’von 0,5 «c. Nach 
Durchlaulen von 25 m Schlauch bclrcgi der Druck 
noch 25 g/cm5. Das System ii| für den lula 11 s I cur 
der Zukunft aus zwei Gründen interessant: man 
spart elektrisches Lciiungsmaterial. da die Röhren 
in der Hauptsache aus Kunststoff hcrgeal*l]t wer
den — und hat keine Verbindung mit dem elektri
schen Strom, so daD die Schalter auch dort ange
bracht werden können, wo früher umständliche 
SichcrungsmaDnahmen Dotwendig waren, An der 
Brennitcllc schallet ein Relais eine Quecksilber
wippe, die den Stromkreis schließt.

Das neue System ist mehl di« einzige Lösung 
der Aufgabe. In Deutschland wurde ein Schwach- 
itromrcla s entwickelt, das mil gefahrloser Span
nung indirekt schaltet und mil einfachem Klingel-

faken 40 v. H. auf die kriegswirtschalHieb begün
stigte Abnehmergruppe — und 33 v. H. auf Haut
hall und Gewerbe. Der Lichtstromvcrbrauch macht 
nur 4 v. H. aus. Die hauptsächlichste Steigerung 
des Strom Verbrauchs liegt auf dem Wörmegehict.

bedarf der Schweiz zu 70 v. H. aus der Kuhle,
13 v. H. 
gedcckl

mit Holz und nur 17 v. H. mit Elektrizität
wurde, to sicht man, 
der Wasserkraftwerk* Den gegen-

«v artigen Planungen der Spcicherk raltwerk* am 
Hinterrhcin kommt eine besondere Bedeutung lür 
die Zukunft zu. (Bull. Schweiz, elcktrolcchn. Ver.]

drzht installiert Wieweit eines der
beiden Systeme sich spater durchzusetzen vermag,

MITTEILUNGEN

mii der FUNKTECHNIK Unter-
hrechmng erfährt. /

Wir «ind weiter bemüht, eine möglichst 
grüße Anzahl Buch- und Zeit^chriftenharid- 
lungeit mit der FUNK-TECHNIK za belie
fern, damit sie allen Interessenten zugäng
lich ist. Bei der überaus starken Nachfrage 
können wir aber leider nicht allen Anfor
derungen in dem gewünschten Umfang ge
recht werden. Wer also die FUNK-TECHNIK
r eg e I m a ß i £ lesen will, sichert 
um besten durch Bewlellung eines 
mcnls.

Wir bitten unsere Leser, 
dicßea Heft denjenigen Kollegen,

sie flieh 
Abonne-.

die die

. (Bull. Schweiz, elektrotcchn. Ver )

Hohtreumre sonator cd

A. d* Gucma.n beschreibt im ..Bull, Schweiz, 
clck iro techn. Ver.“ H o hl raum re sonatoren. die eine 
etwa zchnmil geringere Dämpfung als gute Kreise 
bei Rundl u nkwc llcn haben. Durch Zusammenlegen 
von zwei Schwingtupfcn und geeignet angebrachte 
Kopplungslöcher erhalt man induktiv bzw, kapai 
zitiv gekuppelte Filter. Der Kopplungrgmd kann

Auf zahlreiche Anfragen teilen wir mit:
Einsendungen für den Briefkasten

bitten wir kurz zu fassen, 
selbst erfolgen kostenlos. 
Umschläge erbeten.

Die Auskünfte 
Frankierte Bricf-

einfach durch Abdecken der Kopplungslocher 
ändert werden. D;e Topfkrcishlter haben eine
acollich größere Steilheit normalen

ic.
ZF

Landfilter und eine geringere Lochbreile.

Neue Kraftwerke io der Schweiz.
Für den Wcilcraiisbau der schweizerischen Krall

werke ist d^c Tatsache maßgebend daß der Strom
verbrauch im Durchschnitt der letzten zehn Jahre 
jährlich um 250 Millionen kWh angestiegen ist. 
Besonders notwendig sind die Werke, -dii das 
Sommcrwasscr für die wasserarme Winterzeit aul- 
¿peichcrD. Von der durchschnittlichen- Zunahme 
von 335 Millionen kWh in den Kriegsjahreo ent-

Manuskripte, Anregungen aus der Praxis 
uud X erschlage sollen einseitig beschrieben 
sein. Außerdem vergessen Sie nicht, Ihre 
genaue Anschrift anzugeben, damit das Hono- 
rur sofort nach Erscheinen übersandt werden 
kann.

Infolge der durch die KaItepcriode ein- 
gelreteuen Schwierigkeiten war es zu unse-

Bedauern möglich, die FUNK-
TECHNIK pünktlich zum vorgesehenen Er
seh ein ungstermin herauazubringeu. Leider 
müssen wir auch damit rechnen, daß sich 
da« Erscheinen der folgenden Hefte verzö
gert. Wir bitten unsere Leser hierfür um 
Nachsicht und weisen ausdrücklich darauf 
hin. daß die Belieferung der Abonnenten

FUNK TECHNIK noch nidit beziehen. leih- 
wei»c zu üheTlasÄcn. damit möglichst alle 
Elektro-. Radio- und Musikwarenhändler ihr 
Fachorgan kennenlemen.

Anschriften für
Abonnemenbdiestcllungen :

Vertrieb« Abteilung der FUNK-TECHNIK. 
Berlin W 8. Taulienatr. 48-49« Der Bezugs
preis für Berlin beträgt für ein Vierteljahr 
12.— RM. zuzüglich 24 Pfg. Zustellgebühr ; 
bei Lieferung nach auswärts 12,— RM. zu
züglich 8 bzw. 16 Pfg. Streifbandporto. Post
scheckkonto FU NK TECHNTK Berlin 
Nr. 154 10- Tel. 42 51 81.

Inserate :
Anzeigenverwa/tung der FUNK-TECHN I K 

(Berliner Werbe Dienst), Berlin W 8, 
Taulienstraüc 4Ä-4-9. Tel. 42 51 81. 
Zuschriften an die Sehr i file ituug:

Berlin-Schöneberg, Kufsteiner Straße 69. 
Tel, 71 0171 App. 305.

FUNKTECHNIK erscheint mit Cencbmfßunß der Französischen Militärregierung Monatlich 2 Hefte. Verlag! Wedding-Verlag G- m. b. H , Berlin N 65 Müllentr. Ja. 
Chefredakteur Curt Rint Vertrieb Druckerei und Vertí i cbígaíell schäft m. b. H. Postscheckkonto FUNKTECHNIK Berlin Nr. 154 10. Anzeigenverwaltung Berliner 
Werbe Dienst Berlin W 8. Taubenstr 48 49, Telefon 42 M 61 Bezugspreis 12,— RM viertel jährlich zuzüglich 24 Pfg. Zustellgebühr für Croß Berlin oder zuzüglich 
3 bzw 16 Plg Porto le Helt bei Bezug unter Streifband. Bestellungen bei den Berliner Postämtern, Buchhandlungen und beim Verlag. — Der Nachdruck einzelner 
Beiträge ist nur mit Genehmigung des Verlages gestattet. Druck: Fcrd. Asheim K.-G., Berlin N 65, Willdenowitr. 16 — Reg.-Nr. 239. — 30 000. 1. 47. Gen.-Nr. 6641 w. 9. 1. 47.

4n unsere Geschäftsfreunde!

Den
hat

Verkauf unserer Erzeugnisse 
ab 15. Januar 1947 die Firma

RA DIOPHON- Generalvertrieb 
Heinrich Crosslich 

Bin.-Charlottenburg 2, Hardenbergstraße 8

übernommen. Wir bitten, Anfragen 
und Schriftwechsel, den Verkauf 
unserer Erzeugnisse betreffend, in 
Zukunft nur an unsere obengenannte 
Verkaufsorganisation zu richten.

RADIOPHON Willi Schröder KG., Berlin N 4, Chausseestrasse 117
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99 II €1 OS t ** Inhaber Olin Engel
Radio- Fickt i*o-(>«romiaii<Uiiiig
Die Airmn. die Sie gut bedient!

BERLIN-ADLERSHOF, Z1NSGI TSTRASSE 65
Telefon* 63 18 2,3

RADIOHILFE NORDWEST
INH.: A. HEINZ CAPPIUS
BERLIN-CHARLOTTENBURG Koisenn-Augusta-Allee 94

Dls Rundfunk Fachgeschäft
für Rrparaiurrn. Umbau und Nrulwiu. jnHi in sdiuierig-ti'ti Tüllm ollrr 
FabriLutr ■ Konipl. Nciianlagm von Mikrofon- u. K raitv«T'4ark<mnlaj'rn 
Rnlirrn . Prüf- und Taum4iM«*IIv aämlt. T>|Ji*n • l{adi<itau^rh hei Strom 
wr<1tw| • An - und Verkauf von Rundfurik^röirn und Einzelteilen-

>GRA H
LAUTSPRECHER 
TONABNEHMER
wieder in bewährter Qualität!

CJMSS & RORFF
elektro ■ akustische Geräte

BKiILIX-FÜIEDEyAL
RHEINSTRASSE 45 — 46

Einkreisspulen 
Schal ¿plrne 

liefert

Karius & Estl, (10b) Adorf Vgtl., Postf.59

Radio- und Hlektro -GroOvertrieb 
t KARL MOROFI? ® 
g Berlin W 20, Koloniestr. 57, Rufnummer 4623 57 jp

1. Ani ffernng in Berlin: durch eigene Boten "
£ 2. Lieferung nach auswärts : Post-u. Bahn versand C

GeKbülizeit: 8 bis 16 Ubr, sonnabends 8 bis 13 Uhr,

Ich liefere:
Rundfunkempfängerskalen

kompletl md Antrieb

GERÄTEBAU FRIEDRICH FISCHER
® SONDERSHAUSEN i THÜR., Friedridutr. 11

MOUA
G « b. H.

Berlin-Steglitz
Schließ fach 53

Wir liefern:
Drchkondcautorm, Starthrifanlagcn fiir Grucrntor- 
Wrtgm, Sicherungsaidngcn.

Wir suchen dagegen:
Rund material 6-16 mm. Glimm Laju|W n mit Fassung, 
Sclengl eichricht er ab 45 Durchmesser, Stecker stifte, 
Bau-, Schnitt- und Sperrholz. Mrchanikrrdrrlihank. I 

r
1

Elektrolyt - Kondensatoren
regeneriert

Richard Jahre 
Berlin SO 16

Defekte Eikos aller Fabrikate werden 

wieder voll einsatzfähig gemacht.

Sammeisiellen in ganz Deufschland

------------------- BiHa Prospekt anfordern. -------------------

Schreibmaschinen
Büro-, Rechenmaschinen

Reparaturwerkstatt aller Systeme
bei schnellster Abholung und Anlieferung

ich übernehme die Reinigu ng und Pflege
ihrer Maschine im monatlichen Abonnement

EUGEN LEO ■ BERLIN-BRITZ /
Werderstr. 25 (U-Bhf. Grenz-illee) Fernrul 62 13 41

Berlin W35 - Potsdamer Straße164 -Tel.242344

Wir suchen dringend:
ATM" konpl. (auch ElnZelhufte) - „FTM“ alle Helle. „Funk" ah 1910

Izeltochr. I. leehn. rhyaik" ab 1 9S0 - „Philipe Techn. Kd*ch.“ alle Hefte

gegen:
bar Kaue t»dcr Metz Ira Informatoren nach Angabe.

Ing. KURT NENTWIG,
BERLIN-GRUNEWALD, DelbrCck.tr-11 - Fernruf: 87 13 91
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Elektroakustisches Laboratorium Rundfunkzubehör

Reparatur-Ersatzteile

Kondensatoren

Widerstände

Spulen

Alarmanlagen etc.

lieferbar.und

Angebote erbelen an

Ing. E. LaU) Berlin - Buchholz, Schönhauser Straße 11fi

sucht
zur Vergrößerung seiner Einrichtungen .

Kondensator-Mikrotone, MagneJophons. Ver

stärker. Fohenschneidgerale, abgeschirmte und 

unabgeschirmte ein- und mehradrige Kabel

hochwertige Labor meßinstrumen le (z. B Mulhzel, 

Mullavi, Pontavi, Kapawi, Scheinwider slands- 

meßbrücke), Tonfrequenzmesser, Schwebungs

summer. Pegelmeßgeslell. Röhrenvolimeter

1 Slromversorgungsaggregal I 220 V/50 Hz, 1,5 2,5kVA.

Ing. KURT NENTWIG
Elektrophysikalische Geräte

Entwicklung, Konstruktion, Bau und Instandsetzung von:
Meß- und Prüfeinrichtungen verschiedenster Art (auch Nacheichungen) für tech
nische und wissenschaftliche Zwecke.

Wickelarbeiten: Transformatoren, Drosseln, Spulen usw., insbesondere Spezialausführungen in 
Einzel- und Serienfertigung.

Beratung und Auskünfte auf elektrophysikalischen Gebieten.

Neue Anschrift; Berlin-Grunewald, D e 1 b r ü ck s t r n & e 11 • Fernruf: 97 9104

Kurt Deulschlaender
Berlin-ChadoUenburö 2 
Jebsnsiraßel am Bahnhof ¿oo

Fernruf: 32 38 55

Für die Einrichtung eines Laboratoriums 
für Elektro- und Nachrichtentechnik

werden Prüf- und Meßgeräte aller Art benötigt, wie

Oszillographen, Meßsender, Meßverstärker, Schwebungs
summer, Selbstinduktions- und Kapazitätsmesser, 
Spulengüternesser, Dämpfungsmesser sowie Spannungs- 
und Strommesser für Nieder und Hochfrequenz.

Angebote mil ausführlichen Beschreibungen, Angel» des Baujahre« und des Preises
unter Funk 59 an Anzeigen Verwaltung Funk Technik, Berlin W 8, Taubenstr. 48/49.

FUNK-TECHN1K Nr. 2/1947 29



GESR- Gummistempel
Metall- u. Signicrstcmpel

Schilder in Glas, Emaille, Blech, Metall

Berlin - Neukölln, Reuterstraße 1
Ecke K.irl * Marx - StrafeL0HR1G

3

RN UWD Ml

Rad;o-Großhdlg

HAR LOTTEN BÜRG 9
M M

RADIO 
BERNSTEIN

FRITZ KOPPITZ Mitglied E. R. M. Berli

Gro Chandlung iOrRundfunk 

Stark- und Schwachstrom-Material
Kaufe Taufend Jeden Posten 
R ö h r e n und RadloiubehBr

Berlin-Oberschäneweider Griechische Allee 16
Femaprechar 6318 56

Selengleichrichter 
liefert nur für vordringliche Aufträge 
Funk 43, Funk-Technik, Berlin W 3, Ta übens fräße 48)49

Ärnlfli nb y.Eleltr@lmus
Ö E R l I N M i T T E

Verlangen Sie
bei Ihr^m Händler 

HaGeS Lautsprecher 
Hersi eil er j Elektret echo. Spuralfabiik 

Hans Georg Steiner, Berlin N 20 

Dronlbeimer Str- 27 / Tel. 46 29 68

Fordern Sie LkterbcdinEuniien an

BERLIN N 31
Brunnen Str. 67 Seri

£
in C 2, Prenzlauer Str. 22 Am Alexanderplatz

kauft lautend ein
schlägigen Artikel

Ankauf und Verkauf sämtlicher Rundfunk und Elektro-Geräte. Tausche Ihre 
Apparate in Gleichstrom gegen Wechselstrom und umgekehrt- Größte Rundfuuk- 
uud Elektro Reparaturwerkstatt im Zentrum. IRlhrcntaugch sämtlicher in- und 
ausländischer Röhren. Umbau auf Allatrom, RöhrcnprOhtadön. Akkuladcstalion

Dringend ceNucht 

Radio -Einzelteile 
aller Art insbesondere
Dreh- u. Block kondrnsatoren, 
Widorntinde, Skalen lampen, 
Fann un gen, Welle mieiml ter und 
Lautsprecher auch Röhren.

TELEVOX, Berlin W 30
Tauent*ienwtr. 5

Piezoel ek t ri sch e 
Qua rzkrist a 31 e

für Wi&scnsehifi und Technik

Quarze für Horii- und 
XiedcrfrcQucnzlechni k:

NormaIquarze, Steucrquirzc, 
Fillerquaczc, ÜHnschallqUänec

I niverwal-Kmpfäng;er- 
Kiclipi üfer Tjpc „IHI*“ 

mit eingebauten Quarzen zur 
Prüfung von Eichung uod £m- 
¡Kindlichkeit von Rund'nnkc* raten

und zum ZF-Ausulticb

Qiiarz-
Xo r nm I freq 11 c n z. r ri^t e

BaMluegMte:
Schallplan für guten Röhren
prüfer (mif Zusalzanschlüssen 
für später lieferbaren Schalf- 
plan .Regeneriergeräi") zum 
Preise von RM 35.- lieferbar

PafeuMeiwertosg Pau1 »uff
@ HolieiäoMDeisfeT Xr. 101, Hannovar-Land

HETNZ EVERTZ 
Piezoelektrisch e WcrkBlällc 

AtoCkdorf bei München 
Gau Linfe.- Sir. 3. Tel. 89350

Radio - Fachgeschäft 
„Tiergarten“

RADIO / FOTO I KINO
Inh. Hans Goecintski

Berlin NW 21 / Turn ist raße 47 a

An- u. Verkauf von gebrauchten 
Rundfunkgeräten i Großrcparn 
turwerkrtatt sämtlicher Systeme / 
Bastler-Quelle / Entwtck luugs- 
arbeiten / RöhrenprDfung alb r 
Typen f An- und Verkauf von 
Ton iil in anlagen, auch 16 nun / 
(StörungsdienPt) / Spezialität; 
Eifie.iikcrnspulen, abglcichhar für 
Ein- und MehrkrciH-Erupfänger / 
Eigene Spulen wickel ei / Liefe
rung auch an Großverbraucher

STELLENANGEBOTE
Einstellung erfolgt über dis ört
lich zuständige Bezirkurbcifsamt

Snelle Leerstelle
als HiiiHltùnkmcch.

A neb. bilie an Siancer. Pntikew, Mùhlcnslr. 4S

RUNDFUNK

MECHANIKER

Radio-Pfannschmidt 
«u<-ht Anschriften von Gros-uistcn und 
Fabrikanten der Radio- und Elektro

Brandie sowie Angebote
Bin.-Mahlsdorf, Hönower Str. 101

Radio - Röhren 
alle Typen neu und Eebnucht 
kauft jede MenEC, auchcinclnc

Technischer - Funk - Dienst
Berlin - Chnrlhg., Lconhardslr. 25

jüngerer, möglichst vielseitig 
interessiert (kein Anlänger), für 
inferessanfeTäfigkeil in Dauer 
Stellung im bril, Sektor Berlins 
gesucht. ■

Bewerbungen mit Unterlagen
an

Saiten
für alle Musikinstrumente

liefert in begrenzten Mengen. Repa
raturen an aller Musikinstrumenten 
werden sauber u. preis wert ausgeführt

Saitenfabrikalion u. Musikinstrumente

Emil Reinhold
(10b) Markneukifchen/Sa..Postfach 116

Ing. Kurt Nentwig
Elektrophysikalische Geräte

Bin.-Grunewald, Delbrückslr. 11

Spulenversand
I u. 2 Kreiwcr. Kurz. Mittel- laing 
Supcriiltzc. Sperrkreise

Apparatebau
Oberingenieur G. F. Schulze
Bin.-CharlOttenburg 4, Prstalozzi^tr. 9

Telefon 32 27 17

BRIEFMARKEN
Sammlungen, Seltenheiten, Nachlässe usw.

vei*®rtsn Sia bestens durch unsere Jniemaiionalen Auktionen Auktlons- 
EinllalerungsbedlngiingGn kostenlos, Hbchsia Auktlonskatalogauüage, da
her größimögliche Erlassung des philatelislischen Kreises,

EDGAR MOHRMANN & CO. MBH
vereidigter, öllenll bestellter Briefmarken Auktionator

HAMBURG 1. Spooirort 4, Tal. 31 M II
BrUmarken-Aukiionstiaus von Weltrull

HF - Ingenieur 
und Kaufmann

mit guten Erfahrungen in der 
Rundfunk- u.Vcrstnikertechnik 
sucht geeignete Existenz, mögl. 
mit selbständigem Arbeits

bereich.

Angeb. unt. Funk. Funk-Technik, 
Berlin W 8, Taubenstr. 48—49
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Emil Wolfgang Schmidt
Radio - Phono - Elektro - Großhandel

Mitglied der E. R M.

An- und Verkauf sämt
licher Radio-, Phono- 
und Elektromaterialien

Berlin W 35, Winterfeldtstr. 12 
(U-Bahn Noliendorfplatz und Bülowstr.) Fernruf: 24 39 65 

Geschäftszeit: 9-17 Uhr. sonnabends 9-13 Uhr

| \ ’«T SPULEN UND SCHALTER HALLO
■ f Y für die Funktechnik tf k iVl 
' —rsind ein Begriff *

Durch Rohstoffmangel z. Zi. nur geringe Stückzahl möglich. Bezug nur 
durch den Einzelhandel

Hersteller :l NG. H. KAMMERER. B L N. - N E U K O L L N
BERGSTRASE 38. JETZT KARL MARX-STRASSE 176 - RUF 66 77 37

FUNKSCHAU
Tabellen und Sonderdrucke
Wir liefern zur Zeit aus :

Rohrentabelle. 12 Seifen Din A 4 m. 201 Abb., 3 RM einschl.
Versandkosfen.
Netztr nsf crmator enfabelle. 12 Seilen Din A4m. 4 Kurven 
tafeln u. 13 Tabellen 3 RM einschl. Versandkosfen.
Einzeltell-Prüfung schnell und einfach. 28 Seilen m. 29 Abb.
u. Hilfsskalen, 5,50 RM einschl. Versandkosfen.

Zeitgemäßer Detektor empfang. 24 Seilen m 55 Bildern, 
3,50 RM einschl. Versandkosten.

Infolge unvorhergesehener Verzögerungen in der Herstellung 
kommen voraussichtlich erst Anfang Mai zur Lieferung:

Besfückungsfabellen für Rundfunkempfänger. 54 Seiten 
Din A 4 m. Angaben über 4000 Geräte, 17 RM einschl. Ver- 
sandkcslen
Lieferung aller Fachschriften, gegen Voreinsendung der an
gegebenen Betrage auf Postscheckkonto Berlin 544 (Funk
schau-Vertrieb Wilhelm Wolf)

In Vorbereitung:

Uni versal-Abgleich besteck für alle Empfänger.

Verlangen Sie unsere Information

Seü 1. Januar 1947 firmieren wir

FUNKSCHAU
Labor u. Vertrieb. Potsdam. Tizianstr. 8

1ELMUT SCHLAAK & CO. 
Fabrikation von Rundfunkgeräten 

® Berlin-Charlottenburg 5
Windscheidstraße 18

Otta tape!
2 U X D I? U X 1K - 
GROS{HANDLUNG

IPAMl HÄm^H
Spezialhaus für Rundfunk und Büro
maschinen Einzelteile Bastlerbedarf 

BERLIN N 58, Schönhauser Allee 139a
Ruf 42 69 53

BERLIN N 113, Sfahlheimer Slra0e3a
Ruf 42 4115

BERLIN N 58, Senelelder Straße 29 
Ruf 42 24 98

Auto risi erte Verkaufsstelle für Elektrola und Odeon-Schallplatten

der langjährige Spezialist für Rundfunk-Einzalteile
BERL1NSW29 - G n e 1 ß e n a u « 1 r ® Ö a 27 - Tel.; 66 62 28

Willi Gosemann
Radio- und Elektrogrobhandlung

Alleinvertrieb der

Virtona - Oftspielnadel

BESTELLSCHEIN
Verlrifbsabie I u n g der FUNK-TECHNIK 

Berlin W 8, TeubenstraQa 48/49

Ich'Wir bestelle

Exemplar der FUNK-TECHNIK für
V-i Jahr — ^2 Jahr — 1 Jahr
zu den Abonnementsbedingungen 
durch Poslüberweisung (nur in Groß-Berlin) - Streifband

Berlin-Neukölln
Hobrechtstr. 47. Neue Rufnummer: 62 23 89

FUNK-TECHNIK Nr. 2M947 31



BERLIN SO 36. ORANIENSTP 6 - TELEFON: 66 21 14 - POSTSCHECKKONTO: BERLIN 1857 35

ZUR ZEIT L A U T S P R E C H E R R E P A R A T U R E N

MTESTE SPEZ9ALFABRIK FÜR RADIO-EINZELTEILE

ÄLTESTE SPEZI&LFABRIK FIR RADIO-EINZELTE8LE

KOHLEBÜRSTEN
Rundfunk- und Elektro-Material

Telekom 66 46 72

Verkauf.- Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 9—12 und 14—16 Uhr

Wir fertigen wieder 
in beschränktem Umfange

Opus -Lautsprecher
in bewährter Qualität

Wir reparieren
Lautsprecher-Chassis aller Fabkate

Otto W. Hoffmann, Lautsprecherfarik |
Berlin NO 18, Neue Königstraße 6

Fritz Ulmer, Ing
Bau elektrischer Gerate
Rheinsbsrg i. Mark

Ein- u. Verkauisbüro 
• Eogar Reiljahns, Berlin 

Kurfürstendamm 132 Tel. 978721

Skalenäntrlebe A
'ür Industrie und Bastler

668428
LANGNER & GOERTZ
Zubehörteile für die Run diu nÜ - Tech n Ik 

BERLIN SO 36. AdalbeHsfraße ö

FUNK TECHNIK Nr. 2/19-1732
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