
Bibliothek des Radio -Amateurs 22. Band 
Herausgegeben von Dr. Eugen Nesper 

Ladevorrichtungen 
und Regenerier-Einrichtungen der 

Betriebsbatterien fur den 
Rohren-Empfang 

Von 

Friedrich Dietsche 
Dlpl.-Ingenieur 

Mit 56 Textabbildungen 

Berlin 
Verlag von Julius Springer 

1926 



AIle Reohte, insbesondere das der Dbersetzung 
in fremde Spraohen, vorbehalten. 

ISBN-13: 978-3-642-88907-3 e-ISBN-13: 978-3-642-90762-3 
DOl: 10.1007/978-3-642-90762-3 



Z ur Einfiihrung 
der Bibliothek des Radioamateurs. 

Schon vor der Radioamateurbewegung hat es technische und 
sportliche Bestrebungen gegeben, die schnell in breite Volks
schichten eindrangen; sie alle ii bertrifft heute bereits an U mfang 
und an Intensitat die Beschaftigung mit der Radiotelephonie. 

Die Griinde hierfiir sind mannigfaltig. Andere technische Be
tatigungen erfordern nicht unerhebliche Voraussetzungen. Wer 
z. B. eine kleine Dampfmaschine selbst bauen will - was vor 
zwanzig Jahren eine Lieblingsbeschaftigung technisch begabter 
SchUler war - benotigt einerseits viele Werkzeuge und Einrich
tungen, muB andererseits aber auch ein guter Mechaniker sein, um 
eine brauchbare Maschine zu erhalten. Auch der Bau von Funken
induktoren oder Elektrisiermaschinen, gleichfalls eine Lieblings
betatigung in friiheren Jahrzehnten, erfordert manche Fabrika
tionseinrichtungen und entsprechende Geschicklichkeit. 

Die meisten dieser Schwierigkeiten entfallen bei der Beschiif
tigung mit einfachen Versuchen der Radiotelephonie. Schon mit 
manchem in jedem Haushalt vorhandenen Altgegenstand lassen 
sich ohne besondere Geschicklichkeit Empfangsresultate erzielen. 
Der Bau eines Kristalldetektorenempfangers ist weder schwierig 
noch teuer, und bereits mit ihm erreicht man ein Ergebnis, das 
auf jeden Laien, der seine ersten radiotelephonischen Versuche 
unternimmt, gleichmaBig iiberwaltigend wirkt: Fast frei von 
irdischen Entfernungen, ist er in der Lage, aus dem Raum heraus 
Energie in Form von Signalen, von Musik, Gesang usw. aufzu
nehmen. 

Kaum einer, der so mit einfachen Hilfsmitteln angefangen hat, 
wird von der Beschaftigung mit der Radiotelephonie loskommen. 
Er wird versuchen, seine Kenntnisse und seine Apparatur zu ver
bessern, er wird immer bessere und hochwertigere Schaltungen 
ausprobieren, um immer vollkommener die aus dem Raum kom
menden Wellen aufzunehmen und damit den Raum zu beherrschen. 



IV Zur Einfiihrung der Bibliothek des Radioamateurs. 

Diese neuen Freunde der Technik, die "Radioamateure", 
haben in den meisten groBziigig organisierten Landern die Unter
stiitzung weitvorausschauender Politiker und Staatsmanner ge
funden unter dem Eindruck des universellen Gedankens, den das 
Wort "Radio" in allen Landern aus16st. In anderen Landern hat 
man den Radioamateur geduldet, in ganz wenigen ist er zunachst 
als staatsgefahrlich bekampft worden. Aber auch in diesenLandern 
ist bereits abzusehen, daB er in seinen Arbeiten kiinftighin nicht 
beschrankt werden darf. 

Wenn man auf der einen Seite dem Radioamateur das Recht 
seiner Existenz erteilt, so muB naturgemaB andererseits von ihm 
verlangt werden, daB er die staatliche Ordnung nicht gefahrdet. 

Der Radioamateur muB technisch und physika
lisch die Materie beherrschen, muB also weitgehendst in 
das Verstandnis von Theorie und Praxis eindringen. 

Hier setzt nun neben der schon bestehenden und taglich neu 
aufschieBenden, in ihrem Wert recht verschiedenen Buch- und 
Broschiirenliteratur die "Bibliothek des Radioamateurs" ein. In 
knappen, zwanglosen und billigen Bandchen wird sie allmahlich 
alle Spezialgebiete, die den Radioamateur angehen, von hervor
ragenden Fachleuten behandeln lassen. Die Koppelung der Band
chen untereinander ist extrem lose: jedes kann ohne die anderen 
bezogen werden, und jedes ist ohne die anderen verstandlich. 

Die V orteile dieses Verfahrens liegen nach diesen Ausfiihrungen 
klar zutage: Billigkeit und die Moglichkeit, die Bibliothek jederzeit 
auf dem Stande der Erkenntnis und Technik zu erhalten. In uni
verseller gehaltenen Bandchen werden eingehend die theoretiechen 
Fragen gekliirt. 

Kaum je zuvor haben Interessenten einen solchen Anteil an 
literarischen Dingen genommen, wie bei der Radioamateurbewe
gung. Alles, was iiber das Radioamateurwesen veroffentlicht wird, 
erfiihrt eine scharfe Kritik. Diese kann uns nur erwiinscht sein, 
da wir lediglich das Bestreben haben, die Kenntnis der Radiodinge 
breiten Volksschichten zu vermitteln. Wir bitten daher um strenge 
Durchsicht und Mitteilung aller Fehler und Wiinsche. 

Dr. Engen Nesper. 



Vorwort. 
Fiir den Rohrenempfang sind die erforderlichen Stromquellen 

immer noch von groBter Wichtigkeit. Eine mindestens ebenso 
wichtige Rolle spielen aber auch die Einrichtungen und Vorrich
tungen, die dazu dianen, die Batterien zur R6hrenspeisung auf 
ihrer vollen Leistungsfahigkeit zu erhalten. Das sind die Lade
vorrichtungen und Regeneriereinrichtungen fiir die sekundaren 
und primaren Elemente. 

Da,s vorliegendtl Buch soIl nicht nur den Radio-Amateur, 
sondern auch den Rundfunkabonnenten in allen Fragen, welche 
mit den Stromquellen zusammenhangen, beraten, und ihm ins
besondere Mittel und Wege zeigen, den Betrieb seiner Batterie 
am wirtschaftlichsten und sichersten zu ermoglichen. 

Es wurden aIle theoretischen Erorterungen iiber Elemente und 
Akkumulatoren vermieden, da sie schon ausfiihrlich in dem 
6. Band der Bibliothek des Radioamateurs: Spreen, Stromquel
len fiir den Rohrenempfang, niedergelegt sind. 

Es wurde bei der Abfassung der nachstehenden Ausfiihrungen 
der gro6te Wert'darauf gelegt, mit einfachen und billigen Mitteln 
die Instandhaltung der Batterien zu bewerkstelligen, und die ent
stehenden Ausgaben durch gr6Bte Wirtschaftlichkeit moglichst 
klein zu halten. Dadurch ist vor allem Anregung fiir das Selbst
herstellen gegeben, was wiederum ein eingehendes Verstandnis 
fiir die Vorgange voraussetzt und zum Weiterstudium anregt. 

Wohl werden noch manche Schwierigkeiten sich bei der Alis
fiihrung ergeben und es wird noch manches Kopfzerbrechen kosten, 
um allen Eventualitaten gerecht zu werden, aber mit dem Eindrin
gen in die Materie wachst auch das Verstandnis und die Befahi
gung, der auftretenden Schwierigkeiten Herr zu werden. 

Es konnte auf manches nicht so ganz ausfiihrlich eingegangen 
werden, um nicht zu weit vom Thema abzuschweifen. Auskunft 
iiber eingehendere theoretische Fragen geben gute Lehrbiicher 
der Elektrotechnik, und iiber die Vorgange in den Primarelemen
ten Lehrbiicher der Chemie und der Physik. 

Die vorliegenden Ausfiihrungen sollen dem ernsten Funkfreund 
vor allem Anregung geben und Wege zu einem Ziele zeigen. 

Karlsruhe, im November 1925. 
Diplom -lng. Friedrich Dietsche. 



A. Einleitung. 
Zu dem hochwertigen Rundfunk-Empfangsgerat zahlt man 

in erster Linie das Rohrengerat. Auch der Detektorempfanger 
muB, um in seiner Wirkung vorteilhaft verstarkt zu werden, 
mit Rohrenverstarkern zusammengeschlossen werden. Zum Be
trieb der Rohrenempfanger sind nun immer noch Stromquellen 
erforderlich, und zwar je eine besondere Stromquelle zur so
genannten Beheizung der Rohren, meist eine Batterie, die nur 
eine Spannung von wenigen Volt aufweist, etwa 2-6 Volt, und 
fiir Lieferung der Anodenspannung eine Batterie, die sich etwa 
in den Werten zwischen 10-100 Volt halt. 

Als Heizbatterie verwendet man meist die sekundaren Ele
mente, die sogenannten Akkumulatoren, wahrend als Anoden
batterie viel die Kastenbatterien benutzt werden, die aus ein
zelnen kleinen Trockenelementen zusammengesetzt sind. Letztere 
nennt man auch primare Elemente. 

W ohl haben auch Trockenelemente, als primare Elemente,zur 
Beheizung Eingang gefunden, besonders nachdem die modernen, 
stromsparenden Rohren auf dem Markt erschienen sind; auch so
genannte "nasse" primare Elemente fanden Verwendung, doch 
wird mit Vorliebe immer noch der Akkumulator zur Heizung ver
wandt. Und das hat seine gewisse Berechtigung. 

Der Akk~ulator ist, wenn er richtig dimensioniert, gut ge
laden und vor allem richtig behandelt wird, immer noch die kon
stanteste, verlaBlichste und damit gunstigste Stromquelle. Die 
primaren Elemente, ganz gleich, ob Trockenelement oder nasses 
Element, haben auch bei bester Ausfuhrung nicht diese Konstanz 
wie der Akkumulator. Letzterer hat bei annahernd fast konstanter 
Spannung immer die gleichmaBige und bis zu seiner ErschOpfung 
anhaltende Stromstarke, die sich bis zu einem gewissen Grade 
nach der auBeren Belastung ziemlich einstellt, ohne die im Elemente 
herrschende Spannung wesentlich zu beeinflussen. Man hat also 
eine gewisse Konstanz der Verhaltnisse, das heiBt eine gleichmaBig 

D I eta c he. Ladevorrichtunllen. 



2 Einleitung. 

andauernde Stromstarke bei gleichmaBiger Spannung. Damit 
herrschen immer gleiche Verhaltnisse an den Heizklemmen der 
Rohren, und letztere werden gleichmaBig beansprucht und auch 
abgenutzt. Der Heizregulierwiderstand braucht wohl kaum in 
Tatigkeit versetzt zu werden. Man hat immer die gleichen 
Grundverhaltnisse und damit auch keine Veranderung beim 
Empfang. 

Ganz anders verhalten sich die sogenannten Primarelemente, 
gleichgiiltig, ob man es mit Trockenelementen, nassen Elementen, 
oder den sogenannten NaB-Trockenelementen, einem Zwischending 
zwischen nassen und trockenen Elementen, zu tun hat. Auch das 
beste Primarelement ist nicht konstant, d. h. immer werden sehr 
groBe Unterschiede in Spannung und Stromstarke auftreten. 
Sowie namlich das Element mit einem Energieverbraucher be
lastet wird, also beim Rundfunkempfangsgerat mit den ver
schiedenen Rohren bzw. dem stromverbrauchenden Heizfaden, 
sinkt es ziemlich schnell in der Spannung. Dies kommt daher, 
daB im Laufe des Verbrauches die im Element stattfindende Um
setzung chemischer Natur, die ja bekanntlich aHein die elektrische 
Energie erzeugt, nicht mehr in der Lage ist, die notigen Elektrizi
tatsmengen zu erzeugen, bzw. zum FlieBen zu bringen. Der Druck 
oder Potentialunterschied laBt bedeutend und vor allem sehr 
schnell nach, und damit sinkt auch die Spannung ganz proportio
nal. Wird nun das Element abgeschaltet, also der Verbraucher 
durch Unterbrechung des Stromkreises von der Stromquelle ge
trennt, hat die im Element stattfindende chemische Umsetzung, 
die auch im unbelasteten Zustande des Elementes standig vor sich 
geht, Zeit, neue Elektrizitatsquantitaten oder -mengen zu erzeugen, 
damit wachst auch, da der AbfluB dieser Elektrizitatsmengen 
durch Unterbrechung der Verbindung im Stromkreise gestort ist, 
deren Druck gegenseitig, es wird also die eigentliche Spannung im 
Element wesentlich steigen. Man wird also an den Klemmen der 
Stromquelle beim Wiedereinschalten eine bedeutend h6here Span
nung vorfinden als vorher; der Heizwiderstand muB also frisch 
einreguliert werden, d. h. man muB mehr Widerstand einschalten, 
urn die gleichen Verhaltnisse wie vorher zu schaffen, wird aber 
auch bald mer ken, daB das Element in seiner Wirksamkeit wieder 
sehr schnell nachlaBt. Diese Inkonstanz macht sich natiirlich beim 
Empfang recht unangenehm bemerkbar, besonders leiden durch 
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diese Spannungsschwankungen sehr die sogenannten "Thorium
o xydrohren". Diese Rohren sind sehr empfindlich gegen -aber
hitzung, also das Anlegen einer zu hohen Spannung an ihren Heiz
Anschliissen. Das auf den Heizfaden aufgetragene Thorium ver
dampft, die Emission der Rohre wird immer geringer, und ihre 
Wirksamkeit laBt sehr nach, um schlieBlich ganz aufzuhoren; die 
Rohre iet unbrauchbar geworden; sie hat unter der in allzu groBen 
Grenzen liegenden Heizspannung Schaden genommen. Eine Re
generierung der Rohre ist meist auch nicht mehr moglich, man muB 
die ganze Rohre durch eine 
neue ersetzen. 

In der Abb. 1 sind zwei 
Entladungskurven, und zwar 
je eine von einem primaren 
bzw. einem sekundaren ~le
ment einander gegeniiber
gestellt. 

Betrachtet man diese bei
den Entladungskurven, so 
faUt sofort deren groBe Ver
schiedenheit auf. Die eine 
Kurve, die des primaren Ele
mentes, zeigt einen voll
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Entlade·Spannungs-Kurve eines Akkumulators 
(abhangig von der Zeit). 
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Entlade·Spannungs.Kurve eines Primar
Elementes (abMngig von der Zeit). 

Abb.1. 

kommen unstetigen Verlauf, sie weist Spriinge, sogenannte 
"Spitzen" auf, die zwischen den beiden Endwerten, dem Maximal
und dem Minimalwert recht betrachtliche GroBenunterschiede 
aufweisen, was "elektrisch" ausgedriickt wiederum recht groBe 
Spannungsdifferenzen besagt. Im Verlauf der Entladungskurve 
des primaren Elementes ist also, wie man zu sagen pflegt, eine sehr 
groBe "Unstetigkeit" vorhanden, das heiBt die Energieabgabe ist 
iiber eine gewisse Zeit hinweg nichts weniger als gleichmaBig, was 
fiir die Beheizung der Rohren der Empfangsapparate keineswegs 
von Vorteil ist, und auch niemals gute Empfangsresultate geben 
wird. Man hat es daher standig mit geanderten Verhaltnissen zu tun, 
die sich vorher nie oder nur sehr schwer iiberblicken lassen. 

Ganz anders liegen die Verhaltnisse beim sekundaren Element, 
dem Akkumulator. Betrachten wir seine Entladungskurve, so 
zeigt sich sofort, im Gegensatz zu der des primaren Elementes eine 
groBe Stetigkeit im Verlauf. Wohl nimmt auch beim Akkumulator 

1* 



4 Einleitung. 

nach einer bestimmten Zeitspanne die Spannung ab, aber das Ab
senken der Spannung ist ein fortdauerndes und allmahliches. Die 
Kurve zeigt keinerlei Spriinge und Spitzen, sie senkt sich ziemlich 
gleichmaBig; die Entladespannung sinkt langsam und gleichmaBig 
von einem hochsten Wert auf einen bestimmten Minimalwert, den 
man nie unterschreiten solI, um den Akkumulator nicht zu scha
digen. Diese unterste Grenze liegt beim Blei-Akkumulator etwa 
bei 1,75 Volt. Mit dieser stetigenAbsenkung derSpannung ist ge
paart eine Stetigkeit in der Stromstarke. Das Element gibt 
dauernd eine gleichmaBige Stromstarke ab, bis zu seiner volligen 
Entladung, die mart aber tunlichst vermeiden solI. Ais Regel merke 
man sich: 1st die Entladespannung von 1,75 Volt erreicht, dann 
muB man die Entladung unterbrechen. Weiteres Entladen schadet 
dem inner en Gefiige des Elementes und bewirkt ein sehr schnelles 
Sinken der Spannung, dem die vollige Entladung der Zelle dann 
sehr schnell folgt. 

Diese groBe RegelmaBigkeit in der Energieabgabe ist einer der 
wesentlichsten Vorziige des sekundaren Elementes, auch "Samm
ler" genannt. Wohl stehen diesen Vorziigen auch Nachteile ge
geniiber, diese sollen jedoch spater noch genauer behandelt 
werden. Kurz mogen einige dieser Nachteile jetzt schon beriihrt 
werden. 

Beim primaren Element, also hauptsachlich beim Trockenele
ment, zeigt sich das Ende der Energielieferung schon reichlich 
vorher dadurch an, daB zunachst die Spannung, gleich nach der 
Einschaltung des Verbrauchers, betrachtlich sinkt. Das Element 
muB immer langer "stehen", also nicht eingeschaltet sein, um sich 
wieder soweit zu "erholen", daB es wieder Energie abgeben kann. 
SchlieBlich wird die Energieabgabe so gering, daB man das Element 
auswechseln muB, das Element ist verbraucht. Dies wird vor allem 
sehr schnell der Fall sein, wenn Trockenelemente als Heizelemente 
in Mehrrohrenapparaten verwandt werden. Eine Spannungs
messung unter "Belastung", also bei eingeschalteten Verbrauchern 
in Gestalt von "Rohren" zeigt sofort den Energielieferungszustand 
des Elementes an. Durch Auswechselung des Elementes ist der 
Schaden allerdings schnell behoben. 

Die sekundaren Elemente, also die Akkumulatoren, zeigen in 
dieser Hinsicht sehr stabile Verhaltnisse. Sie liefern bei annahernd 
derselben Spannung lange die gleiche Stromstarke, die abgegebene 
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Energiemenge bleibt konstant, eine Messung der Spannung zeigt 
auch unter groBer Belastung kaum ein Absinken. Voraussetzung 
ist dabei natiirlich, daB der Akkumulator nicht iiberlastet, also 
fUr die angeschlossenen Verbraucher groB genug dimensioniert ist. 
Doch davon noch spater. Ganz plOtzlich aber hort die Energie
lieferung auf, 6hne besondere Vorzeichen, die Spannung sinkt ra pid 
und das Element hat den Zustand der Entleerung erreicht. Wohl 
lassen sich die sekundaren Elemente wieder "aufladen", d. h., man 
kann sie wieder in den friiheren Zustand der guten und konstanten 
Energielieferung versetzen, doch ist diese Prozedur immerhin mit 
gewissen Umstanden verkniipft, auch ist hierzu eine gewisse Zeit 
erforderlich. SchlieBlich ist der Akkumulator auch ein etwas emp
findlicher Apparat, der hinsichtlich Wartung, Instandhaltung, Be
handlung und Pflege etwas anspruchsvoll ist, wenn er lange Zeit 
seine gute Wirksamkeit beibehalten soIl. Auch gehOrt die fiir das 
Element notige Fiillsaure mit ihrer zerstorenden Wirkung beim Ver
schiitten, Verspritzen, oder Auslaufen nicht gerade zu den An
nehmlichkeiten eines "Salonmobelstiickes". SchlieBlich hat er im 
Verhiiltnis zu seiner Leistung, in diesem FaIle auch Kapazitat ge
nannt, doch ein ziemliches Gewicht, dem die gebrauchlichsten und 
guten "Markenfabrikate" an Trockenelementen manchmal recht 
betrachtlich nachstehen. Den Mangel des zu groBen Gewichtes 
haben jedoch nur die Bleiakkumulatoren, die nach anderem Prin
zip arbeitenden Nickel-Eisen-Akkumulatoren sind in bezug auf 
das Gewicht bedeutend leichter, haben dafiir aber wieder andere 
Nachteile, in erster Linie den der geringeren Spannung pro Zelle, 
wodurch man wieder mehr Zellen aufwenden muB, um die gleiche 
Spannung zu erreichen, auBerdem ist der Preis erheblich hoher wie 
beim Blei-Akkumulator, auch weiter ungiinstig beeinfluBt durch 
den Mehraufwand an Zellen. 

Nachstehend sollen nun in den Hauptabschnitten die nii.heren 
Einzelheiten behandelt werden, wie man nach Erschopfung der 
Elemente, seien es nun primare oder sekundare, dieselben wieder 
in den alten Zustand der guten und liickenlosen Energielieferung 
versetzt, um sich ihrer wiederum zur Speisung der Rohren fiir 
den Rundfunkempfang zu bedienen. Es ist dieser Sache, im 
Interesse einer guten Funktion der Empfangsapparate eine recht 
groBe Bedeutung beizumessen und groBe Sorgfalt darauf zu ver
wenden. 



6 Ladevonichtungen 

B. Ladevorrichtungen und 
Regeneriereinrichtungen. 

1. Allgemeines. 
Man hat in bezug auf die fUr den Rundfunkbetrieb erforder

lichen Stromquellen zwei grundlegende Unterscheidungen zu 
machen; namlich die Scheidung dieser Stromquellen in primare 
und sekundare Elemente. Kurz sei im nachstehenden noch auf 
die prinzipiellen Unterschiede eingegangen. Unter primaren Ele
menten versteht man im allgemeinen solche, die aus sich heraus, 
meist durch chemische Umsetzung die elektrische Energie erzeugen, 
also von auBen her keinerlei Vorbehandlung notig haben, urn in 
der Lage zu sein, Strom abzugeben. Diese Stromabgabe dauert 
natiirlich eine gewisse Zeit, bis der chemische UmsetzungsprozeB 
stattgefunden hat, urn dann aber endgtiltig aufzuhoren. Man sagt 
dann, das Element ist verbraucht, seine Kapazitat erschopft, 
man wird in den meisten Fallen mit einem derartigen Element 
nichts anderes mehr machen konnen, als es gegen ein neues um
zutauschen. Man hat wohl die Bequemlichkeit der Bereitschaft zur 
Stromabgabe, aber nur tiber eine geringe Zeit und nicht mit der
selben Starke, die Energieabgabe nimmt bald sehr wesentlich abo 

Unter sekundaren Elementen versteht man solche, denen erst 
von auBen her elektrische Energie zugefUhrt werden muB, damit sie 
in der Lage sind, wahrend einer gewissen Zeit elektrische Energie 
abzugeben. Man muB ein solches Element erst aufladen, also ge
wissermaBen erst mit Strom aufftillen, elektrische Energie in ihm 
aufspeichern, damit man spater in der Lage ist, aus einem solchen 
Element wiederum elektrische Energie zu entnehmen. Ein der
artiges Element ist gewissermaBen ein GefaB, in dem elektrische 
Energie angesammelt wird, daher wird es auch Sammler oder mit 
dem Fremdwort "Akkumulator" genannt. Da zum Betrieb der 
Rohrenempfanger heute in allererster Linie zur Rohrenbeheizung. 
Akkumulatoren verwandt werden, solI mit den sekundaren Ele
menten zuerst begonnen werden, vor allem aber mit den Vorrich
tungen zur Aufladung. 

2. Ladevorrichtungen. 
a) fiir Gleichstrom: Bevor auf Einzelheiten der Lade

vorrichtungen naher eingegangen wird, solI die Wirkungs-
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weise und das Wesen des Akkumulators noch kurz erlautert 
werden: 

Stellt man zwei mit verschiedenen Bleisalzen pastierte Blei. 
platten oder Bleigitter in ein GefaB mit verdunnter Schwefelsaure 
und leitet durch Platten und Saure einen elektrischen Strom, so 
wirkt dieser auf die Bleisalze in der Weise ein, daB er diese Salze 
umbildet, siewerden gewissermaBen inihre ursprunglichenBestand
teile aufgelost, verbinden sich auf andere Weise und bilden dadurch 
andere Zusammensetzungen. SchlieBt man nun die Bleiplatten 
uber einen Stromverbraucher kurz, so erfolgt wiederum eine Um
bildung im Element, die Bleisalze bilden sich fast in ihren ursprung
lichen Zustand zuruck. Bei dieser Ruckbildung geben die Bleisalze 
den aufgenommenen Strom, also ihre sogenannte Ladung mit nur 
geringen Verlusten (ca. 10%) zuruck. Die Bleisalze haben also den 
in sie geleiteten elektrischen Strom aufbewahrt, ihn gesammelt. 
Daher auch der Name Sammler fUr diese Art Elemente. 

Die Aufnahmefahigkeit eines Akkumulators an elektrischer 
Energie bezeichnet man nun mit "Kapazitat". Sie ergibt sich aus 
dem Produkt der Stromstarke (in Ampere gemessen) des Entlade
atromes und der Anzahl der Stunden, uber die sich die Entladung 
erstreckt, und wird in "Amperestunden" ausgedruckt. Die Ka
pazitat einer Zelle ist abhangig von der Zahl und GroBe der po
sitiven Platten, auch positive Elektroden genannt. Bezuglich 
naherer Einzelheiten sei auf Band 6 der Bibliothek des Radioama.
teurs: Spreen: Stromquellen fur denRohrenempfang, verwiesen. 

Nicht unerwahnt bleibe in diesem Zusammenhang eine andere 
Art von sekundarem Element, der Nickel-Eisen-Akkumulator, 
auch Edison-Akkumulator genannt. Bier bestehen die beiden 
Elektroden nicht aus Bleiplatten mit verschiedenen Bleisalzen, 
sondern aus Nickel mit aktiver Masse in Gestalt von Nickel
hydroxyd bzw .reinemEisen mit aktiver Masse in Gestalt von Eisen
oxyd. 

Die Nickel-Eisen-Akkumulatoren haben vor den Blei-Akku
mulatoren gewisse Vorteile, die hauptsachlich darin bestehen, 
daB sie fast oder gar keine Selbstentladung haben; sie sind nicht 
em pfindlich gegen zu starkes Laden und Oberladen; desgleichen 
sind sie nicht empfindlich gegen Oberlastung und KurzschluB. 
Man kann ferner ohne Schaden fUr die Zelle Ladung und Entla
dung recht unregelmaBig vornehmen; bzw. die Zelle bis auf Null 
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entladen und in ungeladenem Zustand ruhig stehen lassen. Durch 
den Einbau der Platten in geschweil3te Eisen- bzw. Stahlblech
gefaBe sind die Zellen auBerst robust und unempfindlich gegen Er
schtitterung und rohe Behandlung. 

Ais Nachteil gegen den Blei-Akkumulator ist zu nennen der 
recht bedeutend hoherePreis und dann die geringereSpannung. Der 
Nickel-Eisen-Akkumulator hat eine Spammng von ca. 1,2 Voltgegen
tiber rund 2,1 Volt beim Blei-Akkumulator. Aber auch der Nickel
Eisen-Akkumulator bedarf gewisser Pflege, doch davon spater. 

Beztiglich naherer Einzelheiten auch iiber diese Elemente sei 
hier nochmals auf das Bandchen: Spreen: Stromquellen fiir den 

5 

1 

Abb.2. Wirtschaftliche Ladeeinrichtung bei Gleichstrom (im AnschluLl an das Lichtnetz). 
1. Zuleitung. 2. Zahler. 3. Hauptsicherung. 4. ZweipoJig gesicherte Steckdose. 
5. Lichtnetz der Wohnung (Lampen mit Schalter). 6. Akkumulatorenze,llen zum.Laden 

angeschlossen. 

Rohrenempfang, hingewiesen. Es sind dort auch theoretische Ein
zelheiten iiber die Sammler und ihre Wirkungsweise niedergelegt. 

Nach dieser allgemeinen Bemerkung sollen nun eingehend die 
Ladevorrichtungen fiir diese sekundaren Elemente, hauptsachlich 
Ladevorrichtungen zum Selbstbau beschrieben werden. 

Steht Gleichstrom im Lichtnetz zur Verfiigung, so konnen die 
Heizbatterien ohne weiteres aus der Lichtleitung mit Strom wieder 
aufgeladen werden. Dabei ist natiirlich darauf zu achten, daB der 
Akkumulator vor allem an denPolenrichtig undnieohne Vorschalt~ 
widerstand an das Lichtnetz angeschlossen wird. Nahere Einzel
heiten auch tiber entsprechende Ladeeinrichtungen finden sich in 
dem Bandchen Spreen: Stromquellen. Nun wird aber der Funk
freund diese Ladung so wirtschaftlich wie moglich durchfiihren 
wollen. Dies laBt sich erreichen unter Zuhilfenahme der Schaltung 
nach Abb. 2. Man benutzt dabei als Vorschaltwiderstand die je
weils brennenden Lampen in der Wohnung selbst. Dies wird da
durch erreicht, daB man, wie aus dem Schaltschema in der Abbil-
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dung ersichtlich, gleich hinter der Hauptsicherung den einen Lei
tungsdraht abklemmt und ihn zum einen Pol einer gesicherten 
Steckdose fiihl't, wahrend der zweite Pol der Steckdose zur Klemme 
der Hauptsicherung fiihrt, an der der vorstehend beschriebene 
Draht abgeklemmt wurde. Die einzelnen Lampen des Lichtnetzes 
werden bei Einschaltung nur dann brennen, wenn in die vorer
wahnte Steckdose ein Stecker eingefiihrt wird, dessen beide Zu
leitungsenden mit den Klemmen desAkkumulatorsverbunden sind. 
Man erreicht dadurch, daB der gesamte in der Wohnung ver
brauchte Strom durch den Akkumulator geht und ihn aufladt. 
Je nachdem nun mehr oder weniger Lampen brennen, wird die 
Ladestromstarke in dem Akkumulator steigen oder fallen, er wird 
also schneller oder langsamer sich aufladen. Meist werden ja heut
zutage in den Beleuchtungskorpern Metallfadenlampen benutzt, 
die ohnehin schon einen geringen Stromverbrauch haben, so daB 
kaum zu befiirchten ist, daB der Akkumulator durch zu starken 
Ladestrom Schaden leidet. 1m Gegenteil, die Aufladung wird, 
wenn nur wenige Lampen des Abends gebrannt werden, geraume 
Zeit in Anspruch nehmen. Es diirfte sich daher empfehlen, eine 
Reserveheizbatterie sich noch anzuschaffen, damit immer eine 
frischgeladene BatteriebeiBedarf zur Verfiigung steht. Man wird 
selbstverstandlich auch bei dieser Schaltung nur eine geringe An
zahl von Elementen laden konnen. Man solI im allgemeinen iiber 
3 Zellen nicht hinausgehen, da sich in normalbelasteten Licht
netzen kaum eine groBere Spannungsdifferenz als ca. 10-15 Volt 
fiir Aufladung von Akkumulatoren ausnutzen laBt. Die Gliih
birnen werden wohl urn ein geringes dunkler brennen, da ja der 
Widerstand der einzelnen, zur Ladung angeschlossenen Akkumu
latorzellen ihnen vorgeschaltet ist, aber diese Abnahme an Hellig
keit bei der Gliihlampe wird in den allerseltensten Fallen zu merken 
sein. Man muB natiirlich vor AnschluB des Akkumulators genau die 
Polaritat der AnschluBstelle bzw. der Steckdose priifen und die 
Polenden entsprechend markieren, urn zu vermeiden, daB der 
Akkumulator an die falschen Pole angeschlossen wird. Sind aber 
die Leitungsenden einmal richtig bezeichnet, wird kaum mehr eine 
Verwechslung moglich sein; besonders dann nicht, wenn als An
schluB eine unverwechselbare Steckdose mit unverwechselbarem 
Stecker verwandt wird. 

1m Falle, daB kein Akkumulator an die Lichtleitung angeschlos-
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sen ist, muB die AnsohluBsteokdose fiir den Akkumulator iiber
briiokt werden, sonst ist ja die Zuleitung zu den einzelnen Brenn
stellen in der Wohnung in einem Pol unterbroohen. Dies gesohieht 
am besten mit Hille eines Steokers, dessen beide Stifte duroh einen 
Draht oder ein Bleohstabohen kurzgesohlossen sind, und der in die 
Steokdose eingefiihrt wird. Abb. 3 zeigt die Ausfiihrung eines der
artig modifizierten Steokers. 

An Stelle der Steokdose kann auoh ein einpoliges Sioherungs
element Verwendung finden, in welohes man einen Kontakt
stopsel, auoh Einsohraubstopsel genannt, einsohraubt. Die beiden 
Pole dieses Stopsels sind mit Leitungssohniiren verbunden, die 
ihrerseits wieder an die Klemmen des Akkumulators angesohlossen 

" I I 
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werden. Im Falle, daB, wie im vorigen Absatz 
angegeben, die Liohtleitung betriebsbereit sein solI, 
ohne daB ein Akkumulator angesohlossen ist, er
setzt man den Einsohraubstopsel tunliohst durch 
einen n~rmalen Sicherungsstopsel entspreohender 
Starke, in den meisten Fallen wird dies ein 6-Amp.-

!~~::st!re~: Stopsel sein, selten ein soloher mit 10 oder gar 
15 Ampere. 

Es empfiehlt sich immer, um vor unliebsamen Zwischenfallen 
gesohiitzt zu sein, die Leitungen zur Ladestelle bzw. die AnschluB
stellen fiir die Ladung doppelpolig abzusichern. Durch falsche 
Sohaltung, unbeabsiohtigtes Zusammenkommen zweier Leitungen 
konnten Kurzsohliisse entstehen, die die ganze Anlage sohwer 
sohadigen. Es sei auoh streng darauf hingewiesen, daB die ganzen 
Zuleitungen zur Ladestelle und diese selbst fest und dauerhaft, 
entsprechend den Verbands- und sonstigen Vorschriften des 
stromliefernden Elektrizitatswerkes verlegt sein miissen. Man 
wird daher gut daran tun, diese Arbeit durch einen konzessionierten 
Elektro-Installateur ausfiihren zu lassen. 

Sehr be quem ist die Verwendung von sogenannten "Auto
maten" an Stelle der Sicherungsstopsel. Man wird bei irgendeinem 
Zufall, der die Sioherung ausgelOst hatte, nioht den Verlust eines 
oder gar mehrerer Sioherungsstopsel zu beklagen haben, sondern 
man kann die Automaten naoh erfolgter AuslOsung immer wieder 
einsohalten und neu gebrauchen. Man wird also kaum in die Ver
legenheit kommen, schlieBlioh alle Sicherungen verbraucht zu 
haben und damit ohne Lioht zu sein. 
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Man muG aber streng darauf achten, daB man gute und zuver
lassig arbeitende Sicherungsautomaten bekommt, vor allem solche, 
die von seiten des stromliefernden Werkes auch zugelassen sind. 
Hier wird auch wieder der konzessionierte Elektro-lnstallateur 
am besten beraten konnen. Man kann, wie die Erfahrung gezeigt 
hat, nie vorsichtig genug sein im Experimentieren an Lichtanlagen, 
um schwere Schad en und Unfalle zu vermeiden. 

b) fUr Wechselstrom: In weitaus den meisten Fallen steht 
aber im Lichtnetz nicht Gleichstrom zur Verfugung, sondern bei 

Volt Vol! 
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-Zeit 
Abb. 4. Spannungs·Kurve eines von Ak- Abb. 5. Spannungskurve eines gieich-
kumulatoren gelieferten Gleichstromes. gerlchteten Wechseistromes. 

der allgemeinen Verbreitung der GroBkraft- und Uberlandwerke 
Wechsel- bzw. Drehstrom. Damit kann man nun natfulich einen 
Akkumulator nicht aufladen, wie ausfUhrlich in dem Bandchen 
Spreen: Stromquellen, dargelegt ist. Man muG den Wechsel
bzw. Drehstrom, der in Wirk
lichkeit nichts anderes ist, als 
eine Verkettung von mehreren 
Wechselstromen, erst gleichrich
ten, wobei es keineswegs darauf 
ankommt einen vollig ausge

V\ 1\ 1\ I V V _Zeit 

glichenen Gleichstrom zu erhal- Abb.6. Spannungskurve eines Glirom-
rohren·Gleichrlchters. 

ten, wie ihn die Kurve in Abb. 4 
darstellt, es genugt auch ein Gleichstrom der Art, wie in Abb. 5 dar
gestellt, der in,Wirklichkeit nichts anderes ist als ein Wechselstrom, 
dessen eine entgegengesetzte Halbwelle unterdrucktist. ZumAkku
mulatorenladen genugt auch schon ein Wechselstrom, der zum min
desten ein Plus auf der einen Halbwelle gegenuber der anderen auf
weist, also etwa ein Wechselstrom, den man durch die in Abb. 6 
dargestellte Kurve kennzeichnen kann. Alle Arten von Gleichstrom, 
seien sie nun in Maschinen erzeugt, durch Gleichrichter aus Wech
sel- bzw. Drehstrom umgeformt, sind keine eigentlichen Gleich
strome, sondern nur gleichgerichtete Wechselstrome, also Wechsel-
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strome, deren eine Halbwelle entweder kunstlich unterdruckt ist, 
oder aber ein bedeutendes Plus gegenuber der anderen Halbwelle 
aufweist. 

In vorstehend schon mehrmals genanntem Buch: Spreen: 
Stromqueilen, sind ausftihrlich die einzelnen Arten und Typen von 
Gleichrichtern beschrieben. Diese Gleichrichter arbeiten aile auBer
ordentlich zuverlassig und exakt, sind aber demgemiW auch ent
sprechend teuer. Ein solcher Gleichrichter stellt sich billigstens 
immerhin auf ca. 80-120 Goldmark. Das ist aber eine Ausgabe, 
die sich mancher Funkfreund doch recht schwer uberlegt. Man 
kann aber auch mit viel weniger Mitteln sich einen recht brauchba
ren Gleichrichter bauen. Nachstehend seien nun zwei Gleich

r9 
LJ~ 

Abb. 7. Elektrolytische Zelle 
nach Graetz (EinzeJteile). 1. WeiJ3-
blechgefaJ3 mit Klemme. 2. Alu
miniumplatte mit Klemme. 3. 
IsoJierstiick mit Schlitz zur Auf-

nahme der Aluminiumplatte 

richtertypen beschrieben, die sich recht 
gut zum Selbstbau eignen. Die Be
schreibung enthalt gleichzeitig die An
leitung zum Bau der einfachsten For
men dieser Gleichrichter. 

Der am einfachsten herzustellende 
Gleichrichter ist der elektrolytische; 
die sogenannte Graetzsche Zelle. In 
ihrer einfachsten Form ware sie so her
zustellen, daB in eine gut gereinigte 
WeiBblechkonservenbuchse isoliert eine 
Aluminiumplatte oder ein Aluminium

blechstab oder -Rohr eingehangt wird. Als Isolation kann gut 
ein in Paraffin gekochtes Holzbrettchen oder zwei zusammen
geschraubte Holzleisten dienen, die das Aluminiumstuck zwischen 
sich einklemmen. Als Elektrolyt dient eine SalzlOsung, am 
besten eine SodalOsung in folgender Konzentration: 1 Tell Salz 
auf ca. 10 Teile Wasser. Abb. 7 zeigt die Einzelheiten einer der
artigen Zelle, Abb. 8 die zusammengesetzte Zelle. Abb. 9 zeigt 
eine anschluBfiihige Ladeeinrichtung mit Gluhlampe als Vorschalt
widerstand. 

Man kann nun auch in wirtschaftlicher Weise Akkumulatoren 
laden, indem man die gleiche Schaltung benutzt wie beim Gleich
strom, also wie in Abb. 2, nur mit dem Zusatz, daB man vor den 
Akkumulator noch die Gleichrichterzelle zu schalten hat. Das ver
anderte bzw. zusiitzliche Schema zeigt Abb. 10, man wird aber 
noch ferner gut daran tun, nicht den gesamten, fur Beleuchtung 
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einer Wohnung benotigten Strom durch die Gleichrichterzelle zu 
leiten; denn in ihr wird ja, durch die Ventilwirkung der Zelle, die 
eine Halbwelle vollkommen unterdruckt, was sich bei der Beleuch
tung in der Helligkeit und in der Ruhe des Brennens sehr unange
nehm bemerkbar macht. Man wird also moglichst den Gleichrichter 
an solche Lampengruppen bzw. Stromkreise schalten, die weniger 
wichtige Beleuchtungskorper bzw. Brennstellen umfassen. 

" " " 
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Abb. 8. Elektro
lytische Zelle 
nach Graetz (zn
sammengesetzt). 

-3 

Abb. 9. Einfache Ladeeinrichtnng fiir Akkumulatoren im AnschluB 
an Wechselstrom. 1. Wechselstrom-AnschluB. 2. Elektrolytische 
Gleichrichter. 3. Gliihlampe als Vorschaltwiderstand. 4. Gleich
strom-AnschluB fiir den AnschluB der zu ladenden Akkumulatoren. 

5. Grundbrett zur Unterbringung der Apparate. 

Abb.10. Akkumulatoren·Ladung aus dem Wechselstrom·Lichtnetz unter Benutzung ciner 
elektrolytischen Zelle. 1. Zuleitung. 2. Zahler. 3. Hauptsicherung. 4. Lichtnetz der 
Wohnung (Lampen mit Schalter). 5. Zweipolig gesicherte Steckdose zum AnschluB der 
Gleichrichter-Anlage. 6. Elektrolytischer Gleichrichter (Graetzsche Zelle). 7. Akkumula-

torenbatterie zur Ladung angeschlossen. 

Der elektrolytische Gleichricht,er hat einen sehr schlechten Wir
kungsgrad, allerhOchstens bis ca. 33%, dieser Wirkungsgrad geht 
wahrend des Betriebes des Gleichrichters noch weiter herunter, 
namlich dann, wenn sich der Gleichrichter erhitzt. Dann richtet 
er auch nicht mehr vollkommen gleich, er hat keine Ventil
wirkung mehr, er laBt Wechselstrom durch. Damit ist dann auch 
seine Wirkungsweise hinfallig geworden. Die Erhitzung des Gleich
richters, wenn erst die Temperatur des Elektrolyten gestiegen ist, 
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schreitet immer weiter vor, da immer mehr Strom im Gleichrichter 
selbst verbraucht wird. Die Temperatur steigt auf iiber 70 0 und 
noch mehr, und der Gleichrichter kocht schlieBlich iiber. Man kann 
sich dagegen schiitzen, indem man den Gleichrichter beim Warm
werden eine Zeitlang abschaltet, bis er sich wieder geniigend ab
gekiihlt hat, dann ferner, indem man wegen der Strombelastung 
Aluminium elektrode undKonservenbiichse reichlich groB wahlt und 
recht nahe aneinander bringt. SchlieBlich, indem man moglichst 
viel vom Elektrolyten zugieBt und ihn moglichst konzentriert ver
wendet, damit der Strom beim Dbergang moglichst wenig Wider
stand hat. SchlieBlich ware noch zu empfehlen, die ganze Gleich

richter zelle dauernd in flieBendem Wasser 
zu kiihlen, oder das GleichrichtergefaB 
wenigstens in einen groBeren Behalter 
mit kaltem Wasser zu stellen. 

Man kann sich auch noch so helfen, 
H daB man 4 solcher Gleichrichterzellen 

Abb. 11. Graetz8che Schaltung 
fiir 4 Gieichrlchterzellen zur 
Ausnutzung der beiden Halb-

wellen des Wechselstroms. 

miteinander vereinigt nach G rae t z scher 
Schaltung wie in Abb. II im Schalt
schema dort vorgezeichnet. Man hat 
es dann auch in der Hand, immer eine 
Zelle zur Abkiihlung auszuschalten. 

SchlieBlich wird bei der Graetzschen Schaltung die Strom
belastung besser verteilt. Auch fiir diese Schaltung gilt beziiglich 
wirtschaftlichen Ladens am Beleuchtungsnetz einer W ohnung 
dasselbe, wie schon bereits bei der einzelnen Zelleerwahnt, man 
wird also mehr nebensachliche Brennstellen zur Belastung und 
zum AnschluB verwenden. 

Diese Art Gleichrichter miissen sehr reinlich gehalten werden, 
um nicht sehr bald der Zerstorung durch "Anfressen" anheim zu 
fallen. Das Salz des Elektrolyten kristallisiert und bedeckt aIle aus 
der Losung herausragenden Metallteile und Isolierstiicke mit 
Kristallen, die nicht nur den Stromiibergang leicht ermoglichen, 
sondern auch die notwendig erford:erliche Schicht auf dem Alu
minium, die schlecht leitend sein muB, verhindern, sich zu bilden. 

Etwas mehr Arbeit erfordert die Herstellung des nachstehend 
beschriebenen mechanischen oder Pendelgleichrichters. Dber die 
Wirkungsweise ist auch eingehend in dem Bandchen Spreen: 
Stromquellen, gesprochen, so daB sich eine Wiederholung hier 



fur Wechselstrom. 15 

eriibrigt. In seiner einfachsten Form, so wie es sich zur Herstellung 
am besten eignet, wird auch wiederum nur eine Halbwelle des Stro
mes ausgenutzt. Das Schaltschema zeigt Abb. 12. Die zum Bau 
erforderlichen Einzelteile zeigt Abb. 13, den fertigen Gleichrichter 
Abb. 14. Ais permanenten oder Dauermagneten verwendet man 
am besten einen Magneten von einem Rufwecker aus einem Tele-

2 

Abb.13. 
richters. 1. Permanenter Magnet. 2. Blattfeder mit 
Schlitzen und Kontaktspitze. 3. Gewicht iiir die 
Blattfeder (Schlitz-Klemmschraube). 4. Quecksilber-

Abb.12. Schaltschema fiir den napfchen (verstellbar). 5. Drahtspule mit lameIliertem 
Pendelgleichrichter. Eisenkern. 6. Kondensator zur Abschwachung des 

Unterbrecher-Funkens. 

phon, Induktor genannt. Auch ein Magnet von einem sogenannten 
Magnetziindapparat, wie er bei Motorradern und Autos verwandt 
wird, leistet gute Dienste. An diesen genannten Magneten wird 
verschiebbaram oberenSchenkel eineStahlblattfeder angeschraubt, 
die an ihrem Ende eine 
Metallspitze triigt; etwa 
eine zerbrochene Feder 
eines Gold-Fiillfederhalters. 
Die Blattfeder tragt ein 
Gewicht zur Ausbalancie
rung. Dieses Gewicht wird 
aus einer Schlitzklemme 

Abb. 14. Einfacher Pendel-Gleichrlchter. 

hergestellt. Unterhalb der Blattfeder sitzt eine Drahtspule, 
die einen lamellierten Eisenkern tragt. Dieser Kern wird aus 
mehreren Schwarzblechstreifen, die gut lackiert oder einseitig 
mit Papier beklebt sind, zusammengesetzt. Die Spitze der Blatt
feder taucht in ein Quecksilbernapfchen. Dieser Gleichrichter ar
beitet nun folgendermaBen: Die an die Wechselstromquelle an
geschlossene Drahtspule andert ihre Polaritat mit derselben Ge
schwindigkeit wie die Wechsel des Stromes erfolgen. Da die Blatt
feder durch den permanenten Magneten immer dieselbe magneti-
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sche Polaritat hat, wird sie abwechslungsweise von dem Eisenkern 
der Drahtspule angezogen und abgestoBen. Wird sie angezogen, 
taucht auch die Goldspitze in das Quecksilber ein und schlieBt so 
den Strom, in den Akkumulator geht in einer Richtung ein Strom
stoB hinein. Beim Wechsel der Polaritat an der Spule wird die 

Abb. 15. Pendel·Gleich
richter fiir Ausnutzung 
der beiden Halbwellen 
des Wechselstromes. 1. 
Transformator zur Um
wandlung der Netzspan
nung. 2. Vorschaltwider
stand. 3. Akkumula
toren. 4. Schwingende 
Blattfeder. 5. Wechsel
stromspule. 6. Perma
nenter Magnet. 7. Kon· 
takte fiir Stromschlull. 

Blattfeder abgestoBen, der StromschluB unter
bleibt, die entgegengesetzte Halbwelle wird 
also unterdruckt, es kann kein Strom in den 
Akkumulator eintreten. Es erfolgen also mit 
Unterbrechungen immer StromstoBe ineinund 
derselben Richtung, die mit der Zeit den 
Akkumulator aufladen. 

Nun hat aber der Betrieb des Gleichrichters 
eine Schwierigkeit. Die Schwingungen der Blatt
feder mussen genau in ihrer Schnelligkeit uber
einstimmen mit der Schnelligkeit des Polwech
sels an der Spule, d. h. der StromschluB muB 
genau dann erfolgen, wenn die eine Stromhalb
welle durch den Nullpunkt geht, der Strom 
auch entsprechend auf Null gesunken ist. 
Man erkennt dies daran, daB die Goldspitze 
beim Eintauchen in das Quecksilber keinen 
Funken gibt. Entstehen Funken an der Unter
brecherstelle, so ist dies ein Zeichen, daB die 
Einstellung der Blattfeder nichtrichtiggewiihlt 
ist. Man muB nun die Feder an ihrer Befesti
gungsstelle losen und sie so lange hin und her
schieben, bis der geringst mogliche Funke am 
Unterbrecher auftritt. Auch mit dem Balance 
gewicht laBt sich noch manches bessern. Rest
los wird man jedoch den Funken nicht besei
tigen konnen. Da aber der auftretende Funke 
mit der Zeit das Quecksilber verbrennen wiirde, 

so muB er in seiner Wirksamkeit unschadlich gemacht werden. 
Dies liiBt sich am besten durch einen Kondensator bewirken, 
der, wie in Abb. 12 eingezeichnet, zwischen die Unterbrecher
stelle eingeschaltet wird. Hierzu eignet sich am besten ein so
genannter Telephonkondensator, Kapazitat desselben etwa 2-5 
Mikrofarad. 
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Will man beide Halbwellen des Wechselstromes in derselben 
Richtung durch den zu ladenden Akkumulator schicken, so muB 
man den Pendelgleichrichter nach Schaltschema Abb. 15 ausge
stalten. Auch diese Modifikation liiBt sich mit einfachen Mitteln 
gut selbst bauen unter Zuhilfenahme einer Wechselstromglocke, 
wie sie an Signalanlagen zu finden sind. Damit lassen sich dann 
beide Impulse des Wechselstromes in derselben Richtung durch 
den zu ladenden Akkumulator schicken. Auch bei diesem Gleich
richter muB man, um den Unterbrechungsfunken unschadlich 
zu machen, Kondensatoren an den Unterbrecherstellen ein
schalten. Die Herstellung dieses Gleichrichters erfordert etwas 
mehr Kosten, man kann kein Quecksilber verwenden, sondern muB 
zu Wolframkontakten greifen, will man ein einwandfreies Arbeiten 
erzielen. "Oberhaupt darf man beim Pendelgleichrichter nicht tiber 
eine gewisse Strombelastung hinausgehen. Die Grenze liegt etwa 
bei ca. 3-5 Amp. Das gleiche gilt auch vom elektrolytischen 
Gleichrichter. 

Wahrenddem der elektrolytische Gleichrichter vollkommen 
gerauschlos arbeitet, verursacht der Pendelgleichrichter durch 
seine Schwingungen unter Umstanden ein ziemliches Gerausch, 
das besonders durch seinen hohen Ton, der recht durchdringend 
ist, unangenehm auffallt. Man hilft da am besten durch Dampfen 
mit Filz. 

Die Wicklung der Drahtspule an den Pendelgleichrichtern 
richtet sich ganz nach der AnschluBspannung der Spule; desgleichen 
die Starke des Bewicklungsdrahtes. Die Drahtstarke wird am 
besten zu 0,15-0,35 mm blankem Drahtdurchmesser gewahlt, 
die Lange des Bewicklungsdrahtes wird bei einer AnschluBspan
nung von ca. 10-120 Volt etwa 10-50 m betragen dtirfen. 

Die anderen Typen von Gleichrichtern, wie Quecksilberdampf-, 
Gliihkathoden-, Maschinenumformer- und Glimmlicht-Gleich
richter lassen sich nicht selbst herstellen. Allenfalls noch der 
Glimmlichtgleichrichter. Doch sind auch bei letzterem die Rohren 
und die Spezialwiderstande zu kaufen und konnen niemals selbst 
hergestellt werden, so daB eigentlich nur von einem Zusammenbau 
des Gleichrichters zu einer Ladeeinrichtung gesprochen werden 
kann. Der Kauf der unbedingt erforderlichen Einzelteile ver
ursacht auch ziemliche Kosten, will man eine Ladestromstarke von 
etwa 1 Ampere erreichen, so daB man diesen Gleichrichter auch am 

Dietsche, Ladevorrichtungen. 2 
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besten fertig kauft, um die GewiBheit del' richtigen Schaltung und 
des einwandfreien Funktionierens zu haben. Speziell diesel' Gleich· 
richter laBt an Einfachheit del' Bedienung und Selbstandigkeit 
im Arbeiten nichts zu wunschen ubrig und ist im Betriebe auBerst 
zuverlassig und sparsam. 

c) Stromerzeugungsanlagen. Unter diesem Abschnitt sollen 
Einrichtungen bzw. Anlagen beschrieben werden, die ein Auf· 
laden von Akkumulatoren ermoglichen sollen, wenn uberhaupt 
kein elektrischer AnschluB in del' Wohnung vorhanden ist. Heut. 
zutage bei del' groBen Verbreitung, welche die Dberlandwerke ha· 
ben, durfte dies wahl selten del' Fall sein, doch kommt del' Fall 
immerhin VOl', nicht nUl' in abgelegenen Gegenden, einzelnen Ge· 
hoften, evtl. Sommerwohnungen im Gebirge, sondeI'll auch mitten 
in del' GroBstadt. Die nachstehend beschriebenen Anlagen sind 
richtige, kleine Kra£twerke, die den Strom erzeugen. Es ist voll· 
kommen vermieden, Anlagen zu beschreiben, die den Kauf teurer 
Bestandteile erforderlich machen; im Gegenteil, es ist streng Be· 
dacht genommen auf moglichste Billigkeit in del' Anschaffung, 
VOl' allem auch auf moglichste Einfachheit im Aufbau und in del' 
Zusammensetzung, unter Zuhilfenahme del' einfachsten Werk· 
zeuge und bequem zu beschaffenden Materialien, so daB teUl'e 
Bearbeitungskosten bei einem Mechaniker nicht erforderlich 
werden. 

Jede Stromerzeugungsanlage besteht aus zwei Hauptteilen: 
dem Generator, del' den elektrischen Strom erzeugt und del' Kraft· 
quelle, die die notige mechanische Arbeit hergibt ZUl' Umwandlung 
in elektrische Arbeit. OdeI' andel's ausgedruckt: del' Generator 
muB in schnelle Umdrehungen versetzt und von au Ben durch 
eine Kraftmaschine angetrieben werden, um elektrische Energie 
zu erzeugen. 

Solche kleinen Generatoren, die fur diesen Verwendungszweck 
recht passend sind, finden heute recht allgemein Verwendung als 
sogenannte Fahrraddynamos ZUl' Erzeugung del' elektrischen 
Energie fUr die elektrische Fahrradbeleuchtung. Diese kleinen 
Maschinen geben abel' nul' Wechselstrom ab, so daB sie ohne wei· 
teres ZUl' Aufladung von Akkumulatoren, also zur Abgabe von 
Gleicb.strom nicht zu verwenden sind. Sie bediirfen dazu einer 
kleinen UmarbeHung bzw. Erweiterung, die abel' sehr einfach VOl'· 
zunehmen ist. 
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Am besten eignen sich die sogenannten Dynamos mit "Glocken
magnet". Diese kleinen Dynamomaschinen sind namlich aIle so
genannte "Magnetdynamos" oder magnetelektrische Maschinen, 
d. h. zwischen den Polen eines kraftigen permanenten Magneten 
dreht sich ein Anker, der die Drahtwicklung tragt. Die Anordnung 
kann auch umgekehrt sein, indem sich 
der Magnet zwischen den Drahtspulen, 
die in diesem FaIle den Anker bilden und 

feststehen, dreht. Abb. 16 
und 17 zeigen die beiden 
Haupttypen dieser Ma
gnetdynamos. Der auf
merksame Beobachter 
wird sofort erkennen, 
wenn er an einem Fahrrad Abb.16. Magnet

dynamo mit fest
stehendem Mag
net und rotieren-

eine elektrische Beleuch- Abb. 17. Magnetdynamo mit 

dem Anker. tung sieht, um welche 
Type es sich handelt. 

feststehendem Anker und ro-
tierendem Magnet. 

Meist zeigen die Dynamos mit rotierendem Magnet eine charak
teristische Dosenform, wahrend die Dynamos mit "Glocken
magnet" mehr zu einer Flaschenform neigen. Abb. 18 zeigt 
die Einzelteile einer Dynamo mit 
Glockenmagnet. Der Anker die
ser Maschinchen hat nur zwei 
ausgepragte Pole und ist bezug
lich Einfachheit der Erweiterung 
fur unsere Zwecke als Ladedy
namo am besten geeignet. An 
der Maschine an und fur sich wird Abb. 18. Fahrraddynamo mit GJocken-

magnet. 1. Gehltuse mit GJockenmagnet. 
gar nichts verandert. Man nimmt 2. GehausedeckeJ miteingebautemAnker. 

nur die Gummireibscheibe samt 
ihrem Trager, die sonst als Antrieb vom Pneumatik aus dient, 
ab, so daB aus dem Gehause der Dynamo nur noch der kurze 
Wellenstumpf herausragt, der das Reibrad aus Gummi oder 
Metall trug. Auf dies en Wellenstumpf lOtet man nun eine kraf
tige etwa 2-3 mm starke Scheibe aus Eisen oder Messing auf, die 
einen Durchmesser von ca. 10-15 mm hat. Damit die Scheibe 
zentrisch auf der Welle des Dynamos aufsitzt, versieht man sie in 
ihrer Mitte mit einer Bohrung von dem Durchmesser der Welle. 

2* 
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Desgleichen erhiilt die Scheibe noch zwei weitere Bohrungen von 
etwa 2 -3 mm Durchmesser. Diese Bohrungen sollen einander 
diametral gegenuber liegen. Abb. 19 zeigt eine solche entsprechend 
hergerichtete Scheibe. Nun sagt man von einem Stuck Rundholz, 
besser aber von einem Fiber- oder Hartgummistab von ca. 20 mm 
Dicke ein ca. 2 em breites Stuck ab, das dieselben diametralen 
Bohrungen erhalt, wie die Metallscheibe. Abb. 20 zeigt die so her
gerichtete Hartgummischeibe. Sie bildet den Korper fiir den Strom
wender, um den von der Maschine gelieferten Wechselstrom in 
Gleichstrom umzuwandeln. Der Stromwender selbst wird aUB 
einem Messing- oder Kupferrohre hergestellt, das eine Wandstarke 
von ca. 1-2 mm hat. Das Rohr muB einen solchen Innendurch-

Abb. 19. Tragerscheibe fiir den Strom
wender. 

Abb.20. Isolierstiick fiir den Strom
wender. 

messer haben, daB es sich glatt uber die Isolierscheibe aus Holz, 
Fibre oder Hartgummi schieben laBt, und wird mit kleinen Schrau
ben mit Flachkopf auf der isolierenden Unterlage befestigt. Das 
Rohr wird nun nach seiner Befestigung in einen kleineren und einen 
groBeren Ring geteilt, wobei darauf zu achten ist, daB an einer Seite 
der kleinere Ring noch mit dem groBeren zusammehnangt, und der 
groBere Ring durch zwei Einschnitte in zwei vollkommen gleiche, 
nunmehr voneinander isolierte Stucke geteilt. Abb. 21 zeigt den 
fertigen Stromwender. Er wird nun noch mittels zweier durch
gehender Schrauben an der Scheibe auf der Dynamowelle befestigt. 
Nun wird man die Dynamo durch Spannbander auf einer festen 
Unterlage fixieren, auf eben dieser Unterlage zwei Federn isoliert 
voneinander befestigen und auf dem Stromwender schleifen lassen, 
und der Generator ist zur Lieferung von Gleichstrom fertig, nach
dem man seinen einen isoliert herausgefuhrten StromanschluB 
mittels einer Schleiffeder zum Stromwender fuhrt, und die andere 
Halite des Stromwenders mit der Metallscheibe auf der Welle ver
bunden hat. Man kann auch stattdessen eine Verbindung mit dem 
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Gehause der Dynamo vornehmen. Abb.22 zeigt die fertige Dy
namo zur Erzeugung von Gleichstrom. 

Auch die Wechselstromdynamos mit rotierendem Magnet 
lassen sich zur Abgabe von Gleichstrom umarbeiten, nur ist hier 
die Stromwendung etwas verwickelter. Der Stromwender muB 

Abb.21. 
Stromwender. 

Abb.22. Magnetdynamo zur GIeichstromabgabe 
hergerichtet. 

soviel Unterteilungen durch Einschnitte erhalten, als Draht
spulen an dem feststehenden Anker sind. Jede einzelne Verbin
dung zwischen zwei mit Draht bewickelten Ankerspulen ist nun 
aus dem Gehause herauszufuhren und mit den einzelnen Lamellen 
des Stromwenders zu verbinden. Die beiden Enden der Anker
wicklung werden von dem isolierten 
Pol und dem Gehause der Dynamo 
gelost, miteinander verbunden und 
von dieser Verbindung ein Draht 
zur letzten noch freien Lamelle des 
Stromwenders gefiihrt. AuBerdem 
muB die Drahtwicklung um den 
Magneten rotieren, nicht wie bisher 
der Magnet innerhalb der Wick
lung. Der Magnet muB also fest- Abb.23. Magnetdynamomitehemals 
stehen. Man hat alsdann nur noch, rotierendem Magnet zur GIeichstrom-

abgabe hergerichtet. 
wie vor beschrieben, zwei Schleif-
federn an den Stromwender anzulegen und kann dann von ihren 
Enden Gleichstrom abnehmen. Die beiden Schleiffedern mussen 
einander diametral gegeniiber stehen. Abb.23 zeigt die umge
arbeitete bzw. umgeanderte Maschine zur Abgabe von Gleich
strom. Die Verhaltnisse sind hier nicht so einfach, man wird 
darum gut daran tun, bei Neubeschaffung einer Magnetdynamo 
zu vorstehend genanntem Zweck der Akkumulatorenladung dar
auf Bedacht zu nehmen, eine zweipolige Maschine, also eine 
Maschine mit feststehendem Magnet (moglichst Glockenmagnet) 
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und drehbarem, moglichst zweipoligem Anker zu erhalten, weil 
diese Type am bequemsten die Umanderung bzw. Erweiterung 
ermoglicht. 

Sehr gut verwenden als Ladedynamo laBt sich auch der In
duktionsapparat eines sogenannten Kurbelinduktors oder der 
Rufapparateines Telephongerates. Sind dieseMaschinennicht ohne 
weiteres schon zur Abgabe von Gleichstrom eingerichtet, laBt sich 
dies mit Hille eines Stromwenders, wie vorstehend beschrieben, 
leicht ermoglichen. Auch der Zundapparat eines Explosionsmo
tors, wie z. B. von einemMotorrad-, Auto- oder stationaren Motor, 
laBt sich durch Anbringen eines Stromwenders gut fur Gleichstrom
abgabe verwenden. Diese Apparate haben meist feststehenden 
Magnet, zwischen dessen Polen der zweipolige Anker (Doppel
T-Anker) rotiert. Nur wird sich bei denletztgenallllten Apparaten 
fur den Gebrauch insofern eine neue Schwierigkeit ergeben, als 
die Spannung zu hoch ist. Doch auch dieser Schwierigkeit kann 
man unschwer Herr werden. 

Die kleinen Fahrraddynamos geben meist eine Spannung 
von ca. 4-6 Volt ab, sind also ohne weiteres geeignet zur Auf
ladung von zwei Heizakkumulatoren mit insgesamt 4 Volt Span
nung. Da jedoch bei ihnen die Stromstarke ziemlich gering ist, 
empfiehlt es sich, eine Reservebatterie zu beschaffen, so daB 
immer eine frisch geladene Batterie zur Verfugung steht, wenn die 
gerade am Apparat angeschlossene Batterie wieder geladen wer
den muB. 

Anders verhalt es sich mit den Magnetdynamos, die als In
duktoren in sogenallllten Kurbelinduktoren (Isolationsmesser) 
oderTelephonapparaten Verwendung finden. DieseApparate geben 
meist Strom ab, der eine Spallllung von bis zu 250 oder noch mehr 
Volt hat. Die Spallllung durch Vorschalten eines Widerstandes 
zu reduzieren hat keinen Zweck; man vernichtet dadurch nur 
unnotigEnergie. Man wird in diesem FaIle gut daran tun, die Wick
lung des Ankers etwas zu verandern. Wellll man sich namlich die 
Wicklung des Ankers naher ansieht, so wird man erkennen, daB 
sie aus vielen Windungen eines sehr dunnen Drahtes besteht. 
Das ist fUr unsere Zwecke nicht sehr gut geeignet. Diese Wick
lung gibt wohl eine verhaltnismaBig hohe Spallllung aber nur eine 
geringe Stromstarke. Man wickelt also am besten den auf dem 
Anker befindlichen Draht ab und wickelt den ganzen Anker 
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neu mit wesentlich starkerem aber dementsprechend kiirzerem 
Draht. Als :prahtstarke diirfte eine solche von ca. 0,5-0,8 mm 
blankem Durchmesser geniigen. Man wird dann den zur Verfii
gung stehenden Wicklungsraum soweit vollwickeln, daB sich der 
Anker ungehindert zwischen den Magnetpolen noch drehen kann, 
d. h. also nur soweit, daB die Wicklung ohne zu schleifen noch im 
Gehause vorbeikommt bzw. rotieren kann. Man wird dann wohl in 
den meisten Fallen bei entsprechender Tourenzahl eine passende 
Spannung erhalten. 1st die Spannung noch wesentlich zu hoch, 
wird man noch starkeren und noch kiirzeren Draht zur Bewicklung 
wahlen, meist wird aber die erhaltene Spannung noch zu gering 
sein; denn immerhin solI doch eine Spannung von ca. 5-8 Volt 
erzeugt werden konnen, damit man 2 -3 einzelne Akkumulator
zellen zusammen laden kann. Da hilft dann nichts als diinneren 
und langeren Draht zur Neuwicklung zu verwenden. 

In noch erhOhtem MaBe muB diese Umanderung stattfinden bei 
den sogenannten magnetelektrischen Ziindapparaten. Hier be
steht namlich die Wicklung zur Erzeugung eines moglichst hoch
gespannten Stromes fiir einen kriiftigen Ziindfunken aus sehr lan
gem aber auBerst diinnem (ca. 0,05-0,08 mm Durchmesser) 
Draht. Hier ist natiirlich erst recht eine neue Wicklung vonnoten. 
Man wird dabei auch in der gleichen Weise vorgehen, wie vorste
hend bei den Induktoren beschrieben. 

WohllaBt sich mit Hille der gewiinschten Spannung die Win
dungszahl und damit die Drahtlange der Wicklung bestimmen, 
aber dazu gehort eine genaue Kenntnis der Starke des genannten 
Magneten, was wohl kaum dem Funkfreund zur Bestimmung 
moglich ist. Ebenso kommt es dabei auf die Geschwindigkeit an, 
mit der sich der Anker an den Polen des Magneten vorbeibewegt. 
So bleibt nur der einfachste Weg, der des Probierens; durch nach
tragliche Veranderung der Wicklung muB man suchen entweder 
durch Verlangerung oder Verkiirzung des Drahtes die giinstigsten 
Spannungsverhaltnisse zu schaffen. Das wird auch unschwer ge
lingen. 

Nachstehend solI nun auch noch auf die dynamoelektrischen 
Maschinen zur Stromerzeugung eingegangen werden. Das sind 
Maschinen, bei denen der Magnet nicht ein permanenter Stahl. 
magnet ist, sondern die durchDrahtwicklungen auf einen Eisen
korper wahrend des Betriebes das magnetischeFeld selbst erzeugen. 
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Ein Bau derartiger Maschinen ist ohne griindliche Kenntnis der 
Materie und ohne Vorausberechnung betriebssicher nicht moglich; 
es bleibt also nur der Kauf. Derartige Maschinen sind aber auch 
verhiiltnismaBig teuer. Es sollte nur der Vollstandigkeit halber 
dieser Art Maschinen Erwahnung getan werden. 

Ehe wir nun dazu iibergehen, die Antriebsvorrichtungen fiir 
die Generatoren, bzw. die Dynamomaschinen naher zu behandeln, 
sei noch zu der elektrischen Betrachtung einiges hinzugefiigt. 
Es empfiehlt sich immer, zu der elektrischen Maschine noch eine 
kleine Schaltanlage zu bauen, die die notwendigsten Schalt- und 
MeBapparate enthalt. Wenn man mit Akkumulatoren arbeitet, 
wird man ohnedies einen Spannungsmesser benotigen. Ein Volt
meter mit einer Skala bis zu ca. 10 -15Volt genugt wohl denmeisten 
Bediirfnissen. Es emp£iehlt sich ein Drehspul-Voltmeter zu be
scha£fen, weil dasselbe uber den ganzen MeBbereich hinweg eine 
gleichmaBige Teilung der Skala besitzt, so daB auch niederere 
Spannungswerte auf der Skala abgelesen werden konnen. Dann 
empfiehlt sich weiterhin, einen Strommessser einzubauen, um die 
jeweilige Ladestromstarke der Akkumulatoren kontrollieren zu 
konnen, dann tut man gut daran, einen doppelpoligen Dreh- oder 
Hebelschalter und Sicherungen anzubringen, um die Maschine von 
den Akkumulatoren abschalten zu konnen und sie abzusichern. 
SchlieBlich ist es auch gut, noch einen Regulierwiderstand einzu
schalten, um die Ladestromstarke der Akkumulatoren nach Be
darf andern zu konnen. Den Regulierwiderstand kann man sich 
mit einfachen Mitteln selbst herstellen, davon jedoch· spater. 
Abb.24 zeigt das Schaltungsschema fiir die Schalttafel, Abb. 25 
die Vorderansicht. Nun zur Selbstherstellung des Regulierwider
standes. 

Fiir die Ladung eignet sich am besten ein Schieberwiderstand 
mit stufenloser Regulierung. Die Herstellung eines solchen be
reitet keine besondere Schwierigkeit und nur geringe Kosten an 
leicht zu beschaffenden Materialien. Man biegt sich zunachst aus 
Bandeisen zwei Bugel nach Teilbild a der Abb. 26; Dicke des Band
eisens etwa 2-3 mm, Breite etwa 15-20 mm. An diesen Bugeln 
befestigt man mit je zwei Schrauben die beiden 4-7 mm dicken 
Eternit- oder Schie£ertafeln. Diese Ta£eln sollen den Widerstands
draht aufnehmen, und man versieht sie, zum besseren Halt des 
Drahtes, mit Rinnen, wie in Teilbild b der Abb. 26 angedeutet. 
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Am einen Ende der beiden Platten werden auch die beiden Klemm
schrauben zur Zu- bzw. Wegfuhrung des Leitungsdrahtes ange
bracht. Oben auf die Bugel wird eine· Rundstange, ca. 5 -6 mm 
im Durchmesser, gelegt und mit durchgehenden Schrauben 
befestigt. Auf dieser Rundstange bewegt sich der Regulierschieber, 

A 

Abb. 24. Schaltschema fUr die Schalt· 
anlage zur Stromerzeugungsanlage. 
1. Zuleitung von der Dynamo. 2. Span· 
nungsmesser. 3. Zweipoliger Scbalter. 
4. Sicherungen. 5. Regulierwiderstand. 
6. Strommesser. 7. Akkumulatoren. 

Abb. 25. Schaltanlage zur Stromerzeugnngs
anlage (Vorderansicht). 1. MeBinstrumente. 
2. Zweipoliger Hebelschalter. 3. Sicherungen. 
4. Regulierwiderstand. 6. Maschinenklemmen. 

6. Batterieklemmen. 

, ~-" 
~ 

abo 
Abb. 26 a) Haltebiige! fUr die Eternitplatte. b) Eternitplatte fUr den Widerstandsdraht. 
cj Regulierschieber. 1 Handgriff. 2. Haltebiigel. 3. Schieiffeder. 4. Schleifbiigel. 

5. BefeBtignngBBchraube. 

der aus den Teilen des Teilbildes c der Abb. 26 zusammengesetzt 
ist. Die Schleiffedern, tunlichst aus Hartmessing, sollen sich leicht, 
aber doch mit gutem Druck gegen die Drahtwindungen legen. 
Diedrei Teile desSchiebers werden, wie in der Abbildung angegeben, 
mit Schrauben zusammengehalten. Abb.27 zeigt das Schalt
schema des Widerstandes. Man kann den Widerstand noch so 
modifizieren, daB man die beiden Widerstandswicklungen zum 
Zusammenschalten einrichtet, um stiLrkere und schwachere Strome 
regulieren zu konnen. Das sich hiernach ergebende Schaltschema 
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zeigt Abb. 28. Der Messingrundstab, auf dem sich der Schieber 
bewegt, erhalt dann auch eine Ableitungsklemme fur den Leitungs
draht. Die beiden Widerstandswicklungen erlauben dann eine ent

Abb.27. SchaIt
schema fiir Re
gulierwiderstand 
(I. Ausfiihrung). 

Abb. 28. Schalt
schema fiir Re
gulierwiderstand 
(II. Ausfiihrung). 

sprechend hohere Belastung und 
somit das Arbeiten mit groBerer 
Stromstarke. 

Um tatsachlich elektrische Ener
gie abgeben zu konnen, mussen diese 
kleinen Generatoren bzw. ihre dreh
baren Teile in sehr schnelle Rotation 
versetzt werden. Hierzu sind beson
dere Antriebsvorrichtungen bzw. fur 
ortsfeste Anlagen, wie die vorstehend 
beschriebenen Lade-Einrichtungen,· 

besondere Antriebsmaschinen notig. Antriebsmaschinen gibt es 
nun in der mannigfaltigsten Art. Nachstehend sollen jedoch 

\T50mm7 
~.15mm--..! 

a 

b 

nur die einfachsten Maschinen beschrieben wer
den, die sich gut zum Selbstbau eignen. 

Fur diese Zweeke am geeignetsten durfte 
wohl eine kleine Wasserturbine sein. Man kann 
sie mittels direkter Kupplung mit der Dynamo 

c d 
Abb.29a) TurbinenschaufeI. b) Laufrad der Turbine. c) Schnitt durch die Turbine. 

d) Turbinen-Schutzkasten. 

verbinden und hat so eine komplette kleine Kraftzentrale. Die 
Herstellung einer solchen kleinen Turbine ist recht einfaeh: 

Auf einer Hartholzscheibe von etwa 7 em Durchmesser und 
2 em Dicke werden 12 Blechschaufeln naeh Form und GroBe des 
Teilbildes a der Abb. 29 angebracht. Die Befestigung der Bleeh
schaufeln kann entweder mit Nageln, oder noch solider mit kleinen 
Messingsehrauben erfolgen. Das Laufrad der Turbine hat dann die 
Form wie im Teilbild b der Abb. 29. Man setzt nun das Laufrad auf 



Strornerzeugungsanlagen. 27 

ein kurzes Wellenstiick, keilt es mit zwei Schraubenmuttern fest, 
lOtet am Ende der Welle eine Metallscheibe auf in den Abmessungen 
wie die Scheibe auf der Dynamowelle, auch mit den gleichen dia
metralen Bohrungen und befestigt das ganze Turbinenlaufrad 
am Stromwender mittels derselben durchgehenden Schrauben, 
die den Stromwender mit der Turbinenwelle verbinden. Teilbild c 
der Abb. 29 zeigt die zusammengebaute Anordnung. Nun braucht 
man zum Betrieb der Turbine noch ein Strahlrohr fiir den Wasser
zufluB. Hierfiir leistet das Mundstiick eines Auerbrenners gute 
Dienste. Das Mundstiick erhiiJt anstatt der feinen Locher, durch 
die sonst das Gas ausstromt, eine Bohrung von 5 mm, wird auf 
ein Gasrohr von ca. 1/8 Zoll Starke aufgeschraubt, und fest oder 
mittels Schlauch mit der Wasserleitung verbunden. Damit ist die 
Turbine betriebsfertig. Um zu 
verhiiten, daB das von der Tur
bine abflieBende Wasser um
herspritzt, stiilpt man iiber das 
Laufrad der Turbine einen 
Schutzkasten, den man gut aus 
einer entsprechendgroBenBlech
schachtel anfertigen kann. Teil- Abb.30. Gleichstrom-Ladestation mit An-

trieb durch Wasserturbine. 
bild d der Abb.29 zeigt die 
auBere Form dieses Schutzkastens. Abb. 30 zeigt die betriebsfer
tig zusammengestellte kleine Ladestation. 

Zum Betrieb dieser Turbine in Verbindung mit einer kleinen 
Fahrraddynamo kann die normale Hauswasserleitung benutzt 
werden, sofern sie einen Betriebsdruck von ca. 1,5-2 Atmospharen 
aufweist. Entsprechend dem Wasserdruck ist natiirlich auch die 
Tourenzahl der Turbine und damit die Leistung. Die Tourenzahl 
steigt mit der Verkleinerung des Umfanges des Turbinenrades, 
desto geringer ist aber die Leistung der Turbine. Die Leistung kann 
erhoht werden durch Benutzung eines Strahlrohres mit gr6Berer 
Offnung; dementsprechend steigt aber dann auch der Wasser
verbrauch. An Orten, wo keine Wassermesser in Benutzung sind, 
also das verbrauchte Wasser nicht besonders bezahlt zu werden 
braucht, spielt ja dann der Wasserverbrauch keine Rolle; und man 
wird in der Lage sein, die Turbine so zu dimensionieren, daB ihre 
Leistung fiir den Bedarf ausreicht. 

Wer eine billige Wasserkraft in Gestalt eines kleinen Baches 
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zur Verfiigung hat, kann den Antrieb der Dynamo mittels eines 
Wasserrades bewerkstelligen. Die TeiIbiIder der Abb. 31, sowie 
die AbbiIdungen 32 und 33 zeigen aIle Einzelheiten zur Selbst
herstellung desselben. Es ist groBer Wert auf eine gute Lagerung 

a b 
Abb.31. Selbstgefertigtes Wasserrad. a) Seitenansicht Abb.32. 

des Wasserrades. b) Schauf('} fUr das Wasserrad. Schnltt duroh das Wasserrad. 

der Welle des Wasserrades zu legen. Als Lager k6nnen gut ent
sprechend weite Messingrohre'dienen, die, wie aus der Abbildung 

ersichtlich, befestigt werden (durch Ein
klemmen zwischen die geteilten Lager
stander). Um die Wasserkraft restlos 
auszunutzen, erhalt das Wasserrad, wie 
aus den Abbildungen ersichtlich, eine be
sondere ZufluBrinne. Diese Rinne solI so 
schmal sein, daB sich das Rad gerade 

Abb.83. Elnlaufkanal zum 
Wasserrad. noch, ohne zu streifen, mit den Schaufeln 

vorbeibewegen kann. 
Da unsere kleine Dynamo eine ziemlich groBe Tourenzahl 

machen muB, um elektrische Energie abzugeben, und das Wasser

o 
a b 

Abb. 34. Einzelbeiten zur Transmis
sion fUr das Wasserrad. a) Zabnrad

fe1ge. b) Tachometerfelge. 

rad gegeniiber der Turbine ver
haltnismaf3ig langsam lauft, muB 
es entsprechend iibersetzt werden. 
Man muB also eine Transmission zwi-
schen Wasserrad und Dynamo ein
schalten. Dazu k6nnen gut Fam
rader ohne Pneumatiks Verwen
dung finden. Die kleinen Felgen 
ffir die tJbersetzung sind Tacho

meterfelgen bzw. Tachometerantriebe, die man iiberall bei jedem 
Fahrrad- oder Motorradhandler erwerben kann. Abb. 34 zeigt in 
ihren Teilbildern die Einzelheiten der Transmission. Abb. 35 
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zeigt den Zusammenbau von Transmission, Dynamo und Wasser
rad. Die Lagerstander fiir die Fahrradfelgen werden am besten 
aus in warmem Zustande gebogenem Profileisen nach Abb. 36 
hergestellt. 

Abb.35. Zusammengebauter Antricb von Wasserrad 
und Dynamo. 

Abb. 36. Lagerbock ftir 
die Zahnradfeige. 

Der Vollstandigkeit halber sei auch das Windrad als Antriebs
maschine fiir eine Dynamo aufgefuhrt. Doch stoBt die Verwendung 
des Windmotors ohne besondere Hilfsmittel auf Schwierigkeiten, 
da die Windstarke standig wechselt und damit die Tourenzahl 
des Windrades standig schwankt. Demzufolge schwankt auch die 
Dynamo in ihrer Drehzahl, so daB damit die Energieabgabe un
regelma13ig wird, der abgegebene Strom schwankt auBerordentlich 
in der Spannung, so daB hiermit ein normaler Ladebetrieb nicht 
moglich ist. Zu diesem Zwecke sind Spezialdynamos, besonders 
konstruiert zum Antrieb mittels Windkraftmotoren und Spezial
schalta pparate zur Zu- und Abschaltung der Batterie je nach Ener
gielieferung notig. Diese Apparate, die sehr prazise und vollkom
men betriebssicher laufen und arbeiten mussen, sind sehr teuer 
und kommen wohl kaum fiir die Anschaffung durch den Radio
Amateur in Frage. 

Schlie13lich sei auch noch der kleinen leichten Verbrennungs
kraftmaschinen gedacht, die sich gut zum Zusammenbau mit 
kleinen Dynamos eignen. Besonders Fahrradhilfsmotore, wenn sie 
kiinstlich gekiihlt werden, sind dafiir recht geeignet. In Verbin
dung mit kleinen Motorradlichtmaschinen geben sie recht gute 
Kraftzentralen. Doch auch die Anschaffung dieser Apparate stellt 
sich verhiHtnisma13ig teuer. 

d) Der BIei-AkkuIDuJator und seine Wartung. Es ist keineswegs 
damit getan, daB der Blei-Akkumulator regelma13ig nach seiner 
Entladung wieder aufgeladen wird, er bedarf auch sonst noch 
griindlicher Pflege, soll er immer auf der Hohe seiner Leistungs
fiihigkeit bleiben und immer betriebsbereit sein. Dazu ist vor allem 
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notig, sich etwas eingehender mit den auftretenden Storungen des 
Blei-Akkumulators zu beschaftigen. 

a) A.uBerlich auftretende Storungen. Eine der am 
haufigstoo auftretenden Storungsursachen ist das ReiBen der Ver
guBmasse bei den Akkumulatoren in GlasgefaBen. Dieser Umstand 
hat recht groBe Bedeutung. Die im Glase befindliche Saure dringt 
durch die Risse der VerguBmasse und greift die herausragenden 
Pole und Klemmschrauben an. Diese Teile werden dadurch oxy
diert, und iiberziehen sich mit einer nichtleitenden Schicht, die 
Klemmen backen fest, sind nicht mehr leicht zu drehen, bei An
wendung von Gewalt brechen die Schrauben unter Umstanden samt 
den Polen abo Ist der Akkumulator in einen Holzkasten eingebaut, 
friBt die austretende Saure auch diesen an. Abhilfe kann man 
schaffen, indem man die VerguBmasse gut von den Saureresten 
reinigt und sie mit Hille einer Gasflamme oder Spiritus16tlampe 
erwarmt. Dadurch wird die VerguBmasse an ihrer Oberflache 
wieder fliissig, sie verbindet sich wieder und die Risse verschwinden. 
Das Erwarmen muB aber sehr vorsichtig vorgenommen werden, 
damit das GlasgefaB nicht springt. Man erwarmt am besten von 
innen heraus und beginnt nie am Rand mit der Erwarmung der 
VerguBmasse. Dabei ist darauf zu achten, daB die VerguBmasse 
dicht um die Pole, die Saureeinfiilloffnung und am Rande des Ge
faBes hinfIieBt. 

Bei ZelIen in HartgummigefaBen konnen ahnliche Fehler auf
treten, hier hat die Erwarmung noch vorsichtiger zu erfolgen, damit 
das HartgummigefaB nicht anbrennt. Es empfiehlt sich, die Re
paraturen von Akkumulatoren in HartgummigefaBen tunlichst in 
der Fabrik ausfiihren zu lassen. 

Auch bei Akkumulatoren in ZelIuloidgefaBen treten ahnliche 
Erscheinungen auf, nur mit dem Unterschied, daB nicht die Ver
guBmasse reiBt, da sie ja nicht vergossen werden, sondern daB sich 
der Deckel vom GefaBe lost. Zur Wiederbefestigung sind zunachst 
die zu verbindenden StelIen gut von Saureresten zu reinigen, dann 
werden sie mit einer Masse von in Azeton ge16stem ZelIuloid (Lo
sung ziemlich dickfliissig) bestrichen, und die zu verbindenden 
StelIen fest zusammengepreBt. Risse an den Zelluloidseitenwanden 
werden tunIichst auch besser in der Fabrik repariert, desgleichen 
etwaige sich zeigende Undichtigkeiten an den Gummi-AbschluB
dichtungen der herausgefiihrten Pole. 
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(J) Innere Storungen. Zur Vermeidung dieser Storungen 
kann nicht genug empfohlen werden, die Behandlungsvorschriften 
fiir die Akkumulatoren einer eingehenden Beachtung zu unter
ziehen. Jede Fabrik gibt ihren Erzeugnissen eine genaue Bedie
nungsvorschrift bei, die entweder auf das Glas-, Hartgummi- oder 
ZelluloidgefaB aufgeklebt ist, oder bei Einbau der Zellen in einen 
Holzkasten sich auf dem Deckel (meist an der Innenseite) desselben 
befindet. Man darf nie auBer acht lassen, daB der Akkumulator 
ein empfindlicher A pparat ist, der mit der groBten Aufmerksamkeit 
beobachtet werden muB. Kleine Vernachlassigungen oder ein 
Nichtbeachten von Kleinigkeiten der Behandlungsvorschriften 
konnen solche NachteiIe bringen, daB der Akkumulator vielleicht 
empfindlieh geschadigt, ja sogar ganz unbrauchbar wird. 

Neben den bereits gemachtenAusfiihrungenin Spreen: Strom
quellen fiir den Rohrenempfang, sei besonders auf eine haufige 
Messung der einzelnen Zellen hingewiesen. Spannung und Saure
dichte miissen standig kontrolliert werden, wobei die Spannungs
messungen mogliehst bei Belastung der Zelle gemacht werden sollen. 
Damit ist man dann immer in der Lage, sieh von dem Zustande der 
Ladung oder Entladung der Zelle zu iiberzeugen. Eine Messung 
der Zelle, solange sie geladen wird, bzw. solange sie noch zur La
dung angeschlossen ist, also wahrend des Ladeganges, ist zweck
los. Sie gibt kein BiId der Eigenspannung der Zelle. 

MuB aus besonderen Griinden eine Batterie, also eine Anzahl 
zusammengeschalteter Zellen langere Zeit unbenutzt stehen, so 
empfiehlt sich immer die Aufbewahrung in geladenem Zustande, 
bei immerwahrender kraftiger Aufladung in Abstanden von ca. 
4-6 Wochen. Die Aufladung darf nur mit der vorgeschriebenen 
Ladestromstarke erfolgen, muB aber die gewohnliche Ladezeit um 
etwa die Halfte iibersteigen. Durch diese VorsichtsmaBregel ver
meidet man den Sulfatansatz an den Platten, der sonst eintreten 
wiirde, wenn die Zellen langere Zeit unbenutzt stehen. 

Beim Laden zeigt sich zuweiIen der 'Obelstand, daB in Zellen 
mit mehrerenPlatten, die eine oder andere keinenStrom aufnimmt, 
also keinerlei Veranderung zeigt. Macht man den Versuch, an 
der sich nicht ladenden Platte zu ziehen, so wird man meist be
merken, daB ihre Verbindung mit den anderen Platten gelOst ist. 
Ebenso kann es vorkommen, daB eineBatterie keinen Strom abgibt, 
da in irgendeiner Zelle eine Verbindung losgerissen ist. Wenn eine 
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geladene Batterie keinen Strom abgibt, so ist es notwendig, jede 
einzelne Zelle zu kontrollieren und zu messen, ob nicht etwa ein 
innerer KurzschluB vorhanden ist, oder gar kcine Verbindung mehr 
zwischen den einzelnen Platten der Plattensatze oder der Platten
satze der einzelnen Elemente besteht. 

y) Aufbesserung verwahrloster Akkumulatorenplat
ten. Hierunter sollen einige Winke gegeben werden, wie man noch 
versuchen kann, einen Akkumulator, der unbrauchbar geworden 
ist, evtl. wieder brauchbar zu machen, Hauptbedingung ist natiir
lich dazu immer, daB der Akkumulator heil geblieben ist, also 
etwa auBer dem evtl. AbreiBen von Lotverbindungen und Platten· 
verbanden keinerlei mechanische Beschadigungen erlitten hat. 
Ob aber trotzdem ein Akkumulator wieder in die Lage versetzt 
werden kann, seine urspriingliche Kapazitat zu erlangen, hangt 
von der genauen Untersuchung der Platten ab, ob sich die fUr die 
Aufbesserung aufgewandte Miihe lohnt oder nicht. 

Hat man eine Zelle mit Gitter- oder Masseplatten, so muB zu
nachst die positive Platte daraufhin gepriift werden, ob nicht groBe 
Mengen der aktiven Masse aus dem Gitter oder der Bleiumrahmung 
herausgefallen sind, dann auch, ob die Masse nicht schon so hart 
geworden ist, daB man sie nur noch mit einem spitzen Gegenstand 
ritzen kann. 

Bei der negativen Platte ist zu priifen, ob die eingestrichene 
Masse noch nicht so weit cingeschrumpft ist, daB der Zusammen
hang mit dem Gitter oder dem Bleirahmen verloren ging. Es kann 
wohl eine Schrumpfung vorhanden sein, doch ist die Platte noch 
der Aufbesserung wert, wenn der Zusammenhang mit dem Gitter 
oder der Umrahmung nicht unterbrochen ist. 

Damit ist aber noch nicht alles getan. Man muB die negative 
Platte auch noch in anderer Hinsicht priifen. Die Platte kann auch 
trotz des Zusamrnenhanges mit ihrer Einfassung bzw. ihrem Tra
ger unbrauchbar sein. Dies ist dann der Fall, wenn die Platte beirn 
l.)berfahren mit einem abgerundeten harten Gegenstande den so
genannten Metallstrich zeigt. In diesem Falle ist die Platte "ver· 
bleit", ihre Kapazitat ist so gering, daB sich eineAufbesserung nicht 
mehr lobnt und auch nicht mehr moglich ist. 

Das durch langes Stehen in ungeladenem Zustande auf den Plat· 
ten entstandene Bleisulfat macht die Oberflache der Platten 
schlecht leitend und erschwert dadurch sehr das richtige Laden. 



Der Blei-Akkumulator und seine Wartung. 33 

Man bringt dies en Dberzug dadurch weg, daB man die Zelle bis 
zur Gasentwicklung mit der vorgeschriebenen Ladestromstarke 
in gew6hnlieher Schwefelsaure, d. h. also in Saure von spezifisehem 
Gewieht 1,16-1,20 aufladen wird. 1m Interesse der Haltbar
keit und Lebensdauer der Akkumulatorenplatte darf nur chemiseh 
reine Sehwefelsaure nnd destilliertes Wasser zur Herstellung der 
verdunnten Saure benutzt werden. 

1st nun die Zelle bis zur Gasentwicklung aufgeladen worden, 
dann laBt man sie wenigstens eine Stunde stehen und schaltet sie 
dann wieder zur Ladung ein. Die fortgesetzte Ladung kann dann 
wieder einige Zeit vor sich gehen, ehe die Gasentwicklung wieder 
eintritt. Man ladet die Zelle nun noch etwa dreimal mit einge
legten Ruhezeiten weiter auf und entladt sie dann bisauf eine Span
nung von 1,8 Volt zwischen der positiven und negat.iven Platte. 
Dann wiederholt man die Ladung mit den vier eingelegten Ruhe
pausen wieder, und enWidt die Zelle abermals bis zur angegebenen 
Endspannung usw. Dieses Verfahren muB so oft wiedeIholt wer
den, bis die Zelle ihre ursprungliche Kapazitat wieder erlangt hat. 

Dieses vorstehend beschriebene Verfahren hat den einzigen 
Nachteil, daB es zugleich langwierig, zeitraubend und kostspielig 
ist. Man kann dies Verfahren auf folgende Art und Weise etwas 
abkurzen: 

Man laBt die aufzubessernden Platten zunachst einmal minde
stens eine Woche lang ruhig in destilliertem Wasser stehen. Durch 
diese Prozedur wird nicht nur die Platte "entsauert", sondern das 
auf den Platten befindliche harte Sulfat wird auch soweit erweicht, 
daB es durch den Strom leichter reduziert werden kann. Man 
nimmt dann die Platte aus dem destillierten Wasser heraus und 
stellt sie in verdunnte Schwefelsaure yom spezifischen Gewicht 
1,06 = ca. 80 Beaume. Hierauf werden die Platten mit einer Strom
starke geladen, die etwa 1/2 Ampere fur 100 qcm beiderseitiger 
Oberflache der positiven Plat.t.e oder der positiven Platten betragt. 

Bei dieser geringen Stromstarke (sie ist etwa die Halite der 
normalen, gewohnlichen Ladestromstarke) nimmt die Zelle in 
etwa der vierfachen Ladestromzeit nur die doppelte Anzahl del' 
A. S. ihrer gewohnlichen Kapazitat auf. In der ersten Zeit steigt 
die Spannung der Zelle allmahlich bis auf etwa 1,9 Volt und dann 
schneller auf 2 und 2,1 Volt an, wahrend sie erst im letzten Drittel 
dieser Ladezeit zu gasen beginnt. 

Dietsche, I,ado¥orrichtnngen. 3 
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Dieses Verfahren bedeutet gegenuber dem zuerst beschriebenen 
eine wesentliche Ersparnis an Zeit und an Stromkosten. In ganz 
kurzer Zeit wird eine groBere Menge Sulfat in Bleisuperoxyd und 
in Bleischwamm ubergefuhrt; es wird also die ursprungliche Ka
pazitat schneller und billiger hierdurch wieder erreicht. 

Nachdem nun die Platten in der schwachen Saure fertig ge
laden worden sind, wird dieselbe abgefiillt und durch gewohnliche 
Akkumulatorensaure ersetzt. Man ladt nun die Zelle nochmals 
kurz auf, und sie ist dann wieder gebrauchsfahig. 

15) Konservierung der Holzeinbaukiisten fur Akku
mulatorenzellen. Fur die Akkumulatorenzellen hat sich als 
Baustoff fur Einbaukasten besser als jegliches Metall Holz bewahrt. 
AIle Metalle oxydieren stark, trotz eines Schutzuberzuges. Je
doch das Holz muB auch besonders konserviert werden, damit es 
sich auch unter evtI. Einwirkung der zersWrenden Akkumulatoren
sauro halt. Das Holz wird abwechselnd mit zwei Losungen ge
strichen. Die erste Losung besteht aus 1 Teil Anilinhydrochlorid 
und 1 Teil Ammoniaksalz in 6 Gewichtsteilen Wasser; die zweite 
LOsung hesteht aus 2 Teilen Kupfersulfat und 1 Teil chlorsaurem 
Kali in 12 Gewichtsteilen Wa.sser. Zum besseren Auflosen warmt 
man notigenfalls die Mischungen an. 

Die Oberflache des Holzes muB sehr gut geglattet und £rei von 
Verunreinigungen, besonders von 01 sein. Man streicht nun das 
Holz mit der ersten Losung und Hi.Bt den Anstrich gut eintrocknen; 
hieraui wird mit dem Anstrich des Holzes mit der zweiten Losung 
begonnen. Dies wiederholt man mehrere Male, achtet aber be
sonders auf langsames gutes Eintrocknen der beiden Losungen. 
Das so praparip.rte Holz hat einen gelblich-grunen Schein, und ist 
mit Kristallen bedeckt. Mittels Seife kann man diese Kristalle 
ablOsen. Ganz zum SchluB spult man den Kasten mit klarem Was
ser aus. Die Behandlung mit Seife gibt den Glanz. Zum besseren 
Aussehen werden die fertigen Holzkasten noch mit 01 abgerieben. 
Man hat nun hauptsii.chlich durch Behandlung mit der Knpferlo
sung (Ausfullen der Holzporen) Saure- und Alkalienbestandigkeit 
erreicht. 

e) Der Nickel-Eisen- bezw. Edison-Akkumulator. Der Nickel
Eisen-Akkumulator ist nun in gewisser Hinsicht nicht so empfind
Hch wie der Bleiakkumulator. Er erlaubt es aber auch nicht, das 
Innere zu beobachten, so daB man nur auf auBere Messungen sich 
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stiitzen kann. Er ist sehr empfindlich gegen alle Chemikalien und 
hat man deshalb seinen Elektrolyten peinlich vor Verunreinigungen 
zu hiiten. Gerade weil man infolge der Stahlblechbehalter nicht in 
das Innere der Zelle sehen kann, ist man darauf angewiesen, auf 
daa AuBere der Zelle genau zu achten. 

Zeigt sich nun irgendeine Stelle des Akkumulators als bescha
digt, seien es die Wande oder der Deckel des GefaBes, seien es die 
Polableitungen nsw., so kann man diese Reparatur nicht selbst. 
vornehmen, man muB die ganze Zelle oder die ganze Batterie vom 
Ort weg zur Reparatnr an die Fabrik einsenden, denn Repara
turen konnen nur mit Spezialapparaten und Spezialwerkzeugen 
vorgenommen werden. 

Es ist immer von groBem V orteil, wenn man in das Innere einer 
Akkumulatorenzelle sehen kann, denn man kann aus den gemach
ten Beobachtungen schon sehr viel auf die inneren Vorgange schlie
Ben, und ist damit in der Lage, schon sofort helfend einzugreifen, 
ehe groBere Schiiden entstehen, bzw. Platz ergreifen konnen. Bei 
den Nickel-Eisenzellen ist das aher nicht moglich. Man ist da. 
lediglich auf die Messnngen wahrend der Belastung angewiesen 
und muB hieraus seine Schliisse ziehen. 

3. R egenerif'reinrichtungen. 
Neben dem Akkumulator werden in neuerer Zeit zum Betrieb 

der Rohrenapparate in erhohtem !liaBe auch Trockenelemente 
verwandt, und zwar nicht nur fUr Abgabe der erforderlichcn Ano
denspannung, sondern auch besonders bei Verwendung der mo
dernen Spanohren zur Beheizung der Kathodenrohren. Nun weiB 
man aus der Praxis, daB diese Trockenelemente eine Zeitlang 
Strom abgeben, anfanglich recht konstant nnd mit ziemlich gleich
bleibender Spannung, mit der Zeit aber wird die StIOmabgabe 
immer schwacher, sie wird inkonstant, die Spannung sinkt immer 
mehr, das Element gibt schlieBlich iiberhaupt keine elektrische 
Energie mehr ab, es ist unbrauchbar geworden. Aus dem rmgang 
mit den sogenannten "Taschenlampenbatterien" ist man gewohnt, 
ein 80lches ausgebrauchtes Element einfach wegzuwerfen. Manch
mal hat man dabei vielleicht schon den Gedanken gehabt, ob es 
nicht moglich ware, das Element, an dem doch immerhin viel 
Material ist, wiederum zu verwenden; ob es nicht moglich sei, iihn
lich wie beim Akkumulator, dasselbe wiederum neu "aufzuladen", 

3* 
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etwa durch AllschiuB an eine StromqueUe. Das ist nun, da wir 
es ja mit einem primaren Element zu tun haben, nicht moglich. 
Dagegen laBt sich aus verbrauchten Trockenelementen immerhin 
noch eine recht gute Strom queUe hers-teUen. Nachstehend soUen 
nun hierzu dienIiche Ausfiihrungen gemacht werden. 

a) Wiederherstellung von gebrauchten Trockenelemellten, bzw. 
Umarbeitung zu nassen Elementen. Bevor wir uns damit naher 
befassen, soU auf das Wesen und den Aufbau des Trockenelementes 
naher eingegangen werden. Schon del' Name "Trockenelement" ist 
eigentlich nicht richtig. Auch die Trockenelemente enthalten im 

Form I. Form II. 
Abb.37. Leclancbe·Element. Form I. 1. GlasgefiiJ3. 2. Zinkzylinder mit Ableltung. 
3. Kohlezyllnder (hoh!). 4. Verschlullkork. 5. Braunsteinfiillung. 6. Klemm rhraube. 
7. Elektrolyt (Salmlakliisung). 10rm II. 1. Glasgeflill. 2. Zinkzylinder mit Ableitung. 
3. Kohlenstab. 4 TO.lzylinder. 5. Vergull aus Kolophonium. 6. Koks- oder Brikett-

fUIlung. 7. El ktrolyt (Salmlakliisung). 8. Klemmschraube. 

Innern eine Fliissigkeit (meist jedoch betrachtlich weniger als nasse 
Elemente), denn das Vorhandensein einer Fliissigkeit ist wesent
lich fiirdie Unterhaltung des galvanischenProzesses. Die sogenann
ten Trockenelemente unterscheiden sich von den nassen Elementen 
durch einen festen VerschluB. Daher wiirde man besser daran tun, 
sie "Verschlossene Elemente" zu heiBen. Da man aber allgemein 
den Namen "Trockenelement" gebraucht und kennt, solI diesel' 
Name auch weiterhin beibehalten werden. 

Die Trockenelcmente sind nach dem System der sogenannten 
Leclanche-Elemente konstruiert_ Abb. 37 zeigt zwei verschiedene 
Formen dieses Elementes. 1m Teilbild adient ein Hohlzylinder 
aus Retortenkohle mit Braunstein geflillt als positive Elektrode, 
im Teilbild b steht dagegen ein Kohlenstab, in ein Gemisch von 
Kohle und Braunstein eingebettet, in einem porosen Tonzylindel'_ 
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Diese Elektroden stehen in einem mit einer Salmiaklosung gefiillten 
GIasgefaB, in das ein Zinkring als andere Elektrode hineinreicht. 
Diese samtlichen Bestand· 
teile finden wir wieder beim 
Trockenelement. Man ver· 
wendet aber hier als positive 
Elektrode die sogenannte 
Kohlebeutelelektrode, deren 
Verwendung der Tonzelle 
vorzuziehen ist, weil sie viel 
einfacher hergestellt werden 
kann. DieAu.3enansichtzeigt 
Abb. 38. In Abb. 39 ist der 
Durchschnitt durch diese 
Elektrode zu erkennen. Als 
negati ve Elektrode dient wie· 

Abb. 38. Koh· 
len· Beutel· Elek· 
trode (Ansicht). 

Abb. 39. Kohlen· Beutel· 
Elektrode .( Schnltt). l. 
Kohlestab. 2. Leinenbeutel. 

3. Bl"aunsteinfiillung. 
4. Klemme. 

derum ein Zinkring, der haufig als Becher oder Behalter aus· 
gebildet ist und in seinem Innern den Kohlebeutel samt dem Elek· 
trolyten tragt. Nach dem Fullen und Zu· 
sammensetzen erhalt das Element einen 
wasserdichten AbschluB, durch VergieBen 
mit Asphalt. Manche Fabriken ziehen es 
auch vor, den Zinkbecher nochmals in ein 
GefaB aus GIas oder Papiermache, des 
besseren Dichthaltens wegen zu setzen. 
Abb. 40 zeigt die Einzelheiten dieses Ele· 
mentes. 

Wenn wir ein ausgebrauchtes Trocken· 
element zersti:iren, also mit Gewalt offnen, 
werden wir all diese Einzelheiten wieder· 
finden konnen. SolI aber das Element wie· 
der f€generiert werden, muB etwas vorsich· 
tiger bei der Zerlegung zu Werke gegangen 
werden. 

Zunachst wird man versuchen, den Zink. 
zyIinder freizulegen. Das wird ohne weiteres 
moglich sein durch Entfernen der Papier. 

Abb. 40. Trockcn·Element 
im Schnitt. 1. GlasgefaLl. 
2. Zinkelektrode. 3. Kohle· 
stab. 4. Leinenbeutel. 5. 
BraunsteinfiilIung. 6. Ele.
mentfiilIung mit Elektrolyt. 
7. Entliiftungskapillare. 8. 
DeckguB. 7. ZwischenguB. 

10. Erster Verschlullgull. 

beklebung bzw. des PapiermachegefaBes. Steht der ZinkzyIinder 
in einemGlasgefaB, wird man letzteres tunIichst nicht zersti:iren, 
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damit man ein GefaB fiir das nasse Element hat. In diesem Falle 
muB beim AblOsen mit groBter Vorsicht zu Werke gegangen werden 
damit es nicht zerbricht. 

Wenn man den Zinkzylinder nun betrachtet, wird man meist 
finden, daB er an einer Stelle, oft sogar an verschiedenen Stellen 
an·, bzw. durchgefressen ist. Ihn in dies€m Zustande weiter zu 
verwenden, hat keinen Zweck, man mnB die Zinkelektrode durch 
eine neue ersetzen. Man entfernt also die Zinkummantelung ganz; 
indem mail den Zylinder an der Lotstelle aufschneidet und durch 
Abrollen entfernt. Damit liegt dann auch das Innere des Elementes 
frei. Steht der Zinkzylinder in einem GlasgefaB, muB erst der Ver
schluB gelOst werden. Da die VerguBmasse ziemlich hart ist,und 
man durch Wegklopfen schlieBlich nur das GlasgefaB zersprengt, 
muB man zuvor die VerguBmasse weich machen. Dies kann mit 
Hille einer Spiritus- oder Gasflamme bewerkstelligt werden, vor
teilhafter wird man aber das Element umgekehrt in heiBes Wasser 
tauchen, oder durch Einstellen in einen Backofen oder Behandeln 
mit einer elektrischen HeiBluftdusche (Fon-Apparat) die VerguB
masse weich machen. Ist sie in diesem Stadium soweit vorgeschrit
ten, daB sie zahe, weich und dickflussig wird, kann man durch 
Ziehen an der Klemmschraube bzw. dem Stab der Elektrode, das 
Element auseinanderziehen. Man muB aber beim Anfassen und 
Entfernen des Zinkzylinders daranf achten, daB man an der Hand 
keine Verletzungen hat, da die AnfreBstellen giftige Stoffe ent
halten. Hat man die beiden Hauptteile des Elemente.s auseinander 
gezogen,.wird man finden, daB die innere Elektrode, die sogenannte 
Kohlenbeutelelektrode mit einem dicken evtl. weichen, aber meist 
recht erharteten Brei bzw. einer Kruste umgeben ist. Diese Ruck
stande waren die Trager des Elektrolyten. Man entfernt vorsichtig 
diese Reste mit einem stumpfen Messer von dem Kohlebeutel und 
stellt diesen zwecks Reinigung und besserer Auflosung der Ruck
stande in Wasser. Darauf kocht man die Beutelelektrode tiichtig aus 
und w8.scht sie gut in flieBendem Wasser. Dadurch ist sie wiederum 
gebrauohsfahig. Man schneidet nun entsprechend der GroBe des 
defekten Zinkzylinders einen nauen, Abb. 41 gibt Anleitung wie 
man verlustlos aus einem Blech zwei neue Zinkzylinder mit Ab
leitungsfortsatzen schneidet, und stollt Zinkzylinder samt Beutel
elektrode in ein GlasgefaB(evtl. in'das vorhandene) und gibt in 
dasselbe ala ElEiktrolyt eine gesattigte Salmiaklosung. Um dieselbe 
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vor allzu raschfm Verdunsten zu bewahren, legt man auf das Ge
faB einen gut in Paraffin gekochten Deckel aus Pappe, Papier
mache, Hartpappe oder dgl. und fiilut die Elektrodenableitungen 
durch Locher in dfmselben heraus. Damit hat man wieder ein 
leistungsfahiges Elfment gewonnen, das immelhin eine Spannung 
von ca. 1,1-1,5 Volt hat. Wenn man dasselbe reinlich halt und 
immer dafiir sorgt, daB das verdunstete Wasser Wieder nachgefiillt 
wird, hat man eine lang leistungsfahige Strcmquelle. Gegen das 
Einfrieren des Elementes, die Kristallbildung an Zink und Kohle, 
sowie die schnelle VeIdunstung der Fliissigkeit ist ein Zusatz von 
Kalzium (bis zu 250/ 0 des Salmiaks) zu empflhlen. 

Man kann nach vorstehend beschriebener Methode kleine und 
groBe Trockenelemente regenerieren und wieder gebrauchsfahig 
machen. Auch die kleinen Einzel-El€mentchen der 
verbrauchten Anodenbatterien lassen sich auf diese 
Weise wieder gebrauchsfahig machen und zu ganzen 
Batterien vereinigen. Man 

tut gut daran, besonders II 1 
beim Zusammenstellen von 
Anodenbatterien hoher w..... ______ -.I 

Spannung die einzelnen Abb. 41. Ausschneiden d~r Abb. 42. Stand-

Ellmentchen sorgfaltig ZinkZi!n~r~e;hBi. ch~bfiiue gl&8 !Fe:e~~~en-
voneinander zu isolieren, 
womoglich durch Eintauchen in ein GefaB mit geschmolzenem 
Paraffin, so daB die Elt mt nte nach d{ m Et kalten des Paraffins 
wie in eimm Block einglgossen sind. Damit velmeidt:t man das 
Entstehen der so gefiirchttten KtiechstJt::me und eine KUlzschlu6-
quelle fiir die Ell mente unter sich. 

b) Neo-Herstellung von Trolken-Elrm('nten. Wer nach vor
stehender Anleitung verbrauchte Trockenelemente regenerielt hat, 
fur den ist es auch nicht schwer, ein Trockenellment sich selbst her
zustellen. Nachstehend sei hierfiir eine Anleitung gegeben. 

Als Behalter fiir das Element wahlt man ein GlasgefiiB von pas
sender GroBe, etwa ein zylindrisch geformtes Bierglas, siehe 
Abb. 42; es empfiehlt sich bei Selbstherstellung nicht, den Zink
mantel als Gefa6 zu benutzen. Der Zinkmantel wird nach ALb. 41 
aus einem 1,5-2 mm starkfn Blech geschnitten. Er soll 
mit einem Spielraum von ca. 2-3 mm in das GlasgefiiB hinein
passen. SchlieBlich ist noch die Kohlebeutelelektrode herzustellen, 
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deren Durchmesser je nach der ElementgroBe 2 -5 em kleiner 
ist, als der des Zinkzylinders. Zur Herstellung der Elektrode 
besorgt man sich eine gewohnliche homogene Bogenlampenkohle, 
ca. 1,5-2 em dick und ca. 15-20 cm lang. Dieser Kohlestab 
muB zu 8/4 _4/5 seiner Lange in einem mit Braunsteinkohlen
gemisch gefiilIten Tuchbeutel stecken. Man feilt, wie in Abb. 43 
gezeichnet, nahe dem unteren Ende der Kohle und ebenso an der 
Stelle, bis zu welcher der Beutel reichen solI, eine nUr wenig tiefe 

Abb.43. Kohle
stab mit einge
fdlt 'n Ringnu
ten und Klemme 
ffir die Beutel-

Elektrode. 

Ringnut ein. Man bindet nun ein beiderseits offenes 
Sackchen aus starkem Leinenstoff zunachst in die 
untere Nut ein, nnd fiilIt es mit einem gleichtei
lIgen Gemisch aus ziemlich fein gekorntem Braun
stein und Koks (Retortenkohle). Damit der Beutel 
eine regelmaBige zylindrische Form erhalt, umgibt 
man ihn mit einem Zylinder aus Pa ppdeckel, der 
mit Schnur umwunden wird, damit er einigen Druck 
aushiilt. Man preBt nun die FiHlung nnter Zugabe 
von Wasser so fest als moglich mit Hilfe eines Holz
stabes in das Sackchen hinein und stampft sie fest. 
Hierauf wird der obere Rand des Sackchens in die 
obere Nut eingebunden. Nach Entfernung des Pap-
pezylinders wird der Beutel noch mit Schnur be
festigt, wie auch aus Abb. 38 ersichtlich. Der aus 
dem Beutel herausragende Teil del' Kohle wird in 
kochendes Paraffin getaucht, am oberen Ende die 
Rundung mit der Feile etwas abgeflacht und eine 

Klemmschraube angesetzt, wie in Abb. 39 bzw. 37 b. Nun ist noch 
die Fiillung des Elementes zu bewerkstelligen. Sie besteht aus feinem, 
reinem Sagemehl von weichem Holz, das ca. 1-2 Stunden in einer 
gesattigten Salmiak16sung gelegen hat. Kurz VOl' dem Gebrauch 
fiilIt man das Sagemehl in einen Leinenbeutel und befreit es durch 
leichtes Pressen von der iiberschiissigen :Fliissigkeit. Man bringt 
nun in das GlasgefaB erst eine etwa 5 cm dicke Schicht dieses Sage
mehles ein (auf den Boden), setzt Zinkzylinder nnd Kohlebeutel
elektrode ein und fiillt den Zwischenraum zwischen GIas, Zinkring 
uud Beutelelektl'ode mit Sagemehl weiter aus und stampft es gut 
fest. Auch die Beutelelektrode solI VOl' demEinsetzen ca. 3 Stun
den in einer gesattigten Salmiaklosung gestanden haben. Durch 
dasEinstampfen del' Fiillung wird sich iiber dieser Fliissigkeit an-



Neu.Herstellung von Trocken·Elementen. 41 

sammeln, man gieBt diese Fliissigkeit erst ab, wenn die Fiillung be
endet ist. Die Fiillung soll die obere FHiche des Kohlebeutels noch 
etwa 5 mm hoch bedecken. Hat man die iiberschiissige Fliissig. 
keit abgegossen, so ebnet man die OberfHiche der Fiill11ng, steckt 
zwei dOnne Glasrohrchen oder a11ch Ventilschlauchstiicke ca. 
5 mm tief hinein und vergieBt etwa 3 mm dick mit nicht zu diinn· 
fliissigem und heiBem Paraffin. Hierauf kommt eine Lage aus 
Kolophonium·W·achskitt, ca. 10 mm stark.Der Kitt bestcht aus 
ca. 50 Teilen Kolophonium geschmolzen, ca. 50 Teilen rohom Bie· 
nenwachs geschmolzen, mit Zusatz von 20 Teilen Guttapercha zur 
siedenden Masse. Fiir die oberste Deckschicht des Elementes ver· 
wendet man wieder Paraffin odeI' Asphalt. Abb. 40 zeigt das fertige 
Element im Schnitt. 

Die fabrikatorische Herstellung von Trockenelementen ist 
ganz verschieden. Meist sind die verschiedenen Rezepte Fabrik· 
geheimnisse. Als FiiUung fiir die Kohlebeutel wlihlt man gleiche 
Teile Mangandioxyd, Retortenkohle oder Graphit oder beides zu
sammen; 1 Teil Salmiak und gleiche Teile wie bei Retortenkohle 
Chlorzink. AuBer Wasser zur Fiillung wird oft Starke zugesetzt 
oder andere teigal'tige Massen, urn den Kontakt von Elektrolyt und 
Zink inniger zu gestalten. Manchmal auch noch Quecksilber, urn 
das Zink durch Amalgamation haltbar zu machen und VOl' zu zei· 
tigem Anfrcssen zu schiitzen. Das Mangandioxyd ist mit 92% 
Mangandioxyd erhaltlich. Es wird granuliert oder gepulvert ver
wendet und soll recht poros sein und nicht zu grobkomig, ebenso 
die Kohle, die mit dem Mangandioxyd gemischt wird. 

Der Salmiak solI sehr rein, trocken und fein gemahlen sein. 
Das Zinkchlorid und das Zink del' Anode sollen gleichfalls rein und 
frei von Eisen sein. Eindringen von Kupfer in das Innere des Ele
mentes ist verderblich. 

Ein gutes Trockenelement liefert an Strom ca. 10 Ampere
stundcn, bei langsamer Stromentnahme steigt die Strommenge 
Ruf 30 Amperestunden und mehr. DieSpannung des offenenStrom
kreises ist 1,5-1,6 Volt. Die nutzbare oder effektive Spannung be
triigt durchschnittlich etwa 1,0 Volt. Den Energiegehalt eines 
Elementes kann man hiernach auf ca. 30 Wattstunden veran
schlagen. 

Der wesentlichste Bestandteil eines Trockenelementes ist der 
Elektrolyt, del' nach dl'ei Verfahren im Inncrn des Elementes un-
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tergebracht werden kann. Man liiBt ihn entweder von einer 
porosen Masse aufsaugen, verwendet ihn zur Bildung einer gleich. 
falls stets feucht bleibenden Gelatine oder gieBt ihn in nassem 
Zustande ein und sorgt dann durch die Deckelkonstruktion dafiir, 
daB nichts davon entweicht. Zum Aufsaugen des Elektrolyten 
dienen die verschiedenartigsten Stoffe wie Sages pane, HolzwoHe, 
Hanf, Sand, Infusorienerde, Ton, Watte, R'lmiefaser, Mehl, 
Loschpapier, Seidenpapier, Kahle, Kokosnuf3kohle, von denen 
die letztere sich dadurch auszeichnet, daB sie besonders groBe 
Mengen, namlich ihr eignes Volumen an Elektrolyt aufzusaugen 
vermag. 

Die Trockenelemente mit Gelatine zur Aufnahme des Elektro· 
lyten werden durch Verwendung von Leim, Gelatine, sowie vor 
.aHem von Magnesia und Zinkoxyd gewonnen. Auch GlaswoHe 
~ignet sich sehr gut dazu. Aber dieser Elektrolyt erhartet unter 
Warmeentwicklung mit del' Zeit. 

Der Elektrolyt besteht in der Regel aus irgendeinem Chlorsalze, 
vor aHem aus Chlorammonium (Salmiak), Chlorzink und Chlor· 
magnesium. Gewohnlich werden Chlorzink und CWorammonium 
verwendet, und zwar so, daB ein Gewichtsteil in etwa siebzig Teilen 
Wasser gelOst ist. 

In den Ausfiihrungen gibt es zwei Arten von Tl'ockenelementen, 
.solche, die. gleich betriebsfertig und solche, die als Lagerelemente 
indenHandelkommen,und erst hei lnhetriebnahme, durch Auf· 
fiillen mit Wasser, ihre eigentliche Wirksamkeit erlangen. Letztere 
Art sind eigentlich die richtigen und den Namen verdienenden 
Trockenp.lemente. 

c) Selblltherstellung von konstanten nnd kIiUtigen Primar
EIementen lUr Rohrenhdzung nnd Anodenspannung. Ein sehr ein· 
faches und auch Leicht herzustellendes Element ist das vorstehend 
schon beschriebene Leclanche·Element. Man kann sieh die in 
Ahb. 37 au. b angefiihrten Bestandteile samtlich kaufen. Als Glas· 
gefa13e konnen Einmachglaser in der gewohnliehen Ausfiihrung he· 
nutzt werden. Jedoch sind aueh richtige Elementenglaser zu kau. 
fen. Den Zinkzylinder kann man gut aus 1,5-2 mm dickem Zink· 
blech biegen. Man versieht ihn mit drei Ansatzen, die ihn, auf 
dem Glasrand aufliegend, tragen. Fiir die erste Ausfiihrung nach 
~eilbild a, Abb. 37, fiillt man den hoWen KoWezylinder mit feinge. 
korntem Braunstein und verschlieBt den Zylinder unten mit einem 
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Kork. Oben an del' Kohlenelektrode wird, wie aus del' Abbildung 
ersichtlich, eine Klemmschraube befestigt. Nach Einschiitten von 
Salmiaklosung ist dann das Element betriebsfertig. Die Ausfiih
rung nach Teilbild b der Abb. 37 zeigt einen porosen Tonzylinder, 
in dem ein Kohlenstab steht, eingebettet in ein gleichteiliges Ge
misch von feinkornigem Braunstein und feingekornter Retorten
kohle (Reststiickc von Bogenlampenkohlen) oder Koks. Der Kohle
stab soll den Tonzylinder um einige Zentimenter iiberragen. Die 
Braunsteinkohlefiillung darf den Tonzylinder auch nicht ganz 
ausfiillen, es muG ca. 2-3 em oben freibleihen, dieser Raum wird 
dann mit Kolophonium, wie aus der Abb. 37 b ersichtlich, ausge
gossen. Es empfichlt sich, aIle aus del' Salmiaklosung herausragen. 
den Teile del' Elemente einige Minuten 
in kochendes Paraffin zu tauchen. 

Zur Abgabe eines moglichst kon
stanten und starken Stromes eignen 
sich aueh sehr gut Bunsen- oder Daniell
Elemente, vor allem zur Zusammen
stellung von Heizbatterien. Zunachst 
sollen allgemein die Bestandteile der bei
den Elementtypen beschrieben werden. 

Das Bunsenelement besteht aus 
einem GlasgefaG, in dem ein dicker 
Zinkzylindor steht; in dem GefaB be
findet sich verdiinnte Schwefelsaure 
(ca. lO Teile Wasser auf 1 Teil Schwc

Abb. 44. Verhe8serte8 Bunsen·Ele
ment. 1. Zinkplatte. 2. TOllzyllnder. 
3. Kohleplatten. •. Depolarisator. 
O. Gla_geflUl. 6. Verblndungen der 

KoWeplatten. 7. Eiektrolyt. 

felsaure) und ein poroser Tonzylinder, in dem in konzentrierter 
gewohnlicher Salpetersaure ein starker Kohlenstab steht. Die elek
tromotorische Kraft dieses Elementes ist ca. 1,9-2 Volt. 

Auch das sogenannte Daniellsche Element besteht aus einem 
GlasgefaG mit einem porosen Tonzylinder. 1m Glasgefall steht 
ein Kupferzylinder in gesattigter Kupfervitriollosung, in dem Ton
zylinder steht ein starker Zinkstab oder Zinkmantel in verdiinnter 
Schwefelsaure oder auch in Zinksulfatlosung. Die elektromoto
rische Kraft des Daniell-Elementes betragt ca. 1-1,2 Volt. 

Zur Selbstanfertigung des Bunsen-Elementes empfiehlt sich 
die etwas verbesserte Form, wie sie in Abb. 44 wiedergegeben ist. 
Die Kohlenelektrode wird aus vier fIachen Kohleplatten herge
stellt. Dieselben werden, ungefahr ein Viereck bildend. um den 
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Tonzylinder herum aufgestellt. Selbstverstandlich miissen die 
vier Platten gut leitend miteinander verbunden werden. Das ge
schieht am besten dadurch, daB man die Kohleplatten oben mit 
Klemmschrauben nach Abb. 45 versieht und durch die Klemm
schrauben nach Abb. 46 einen starken blanken KupfeIdIaht hin
durehzieht. Die oberen Teile der Kohle miissen in kochendes Pa
raffin getaucht werden, die Metallteile werden mit Asphaltlack 
bestriehen. Um zu verhindern, daB sieh der Zinkzylinder zu rasch 
auflost, gieBt man auf den Boden der Tonzelle etwas Quecksilber 
und stellt dann erst eincn gut 
amaJgamierten Zinkzylinder 
oder Zinkstab hinein. - Das 
Amalgamicren wird so vorge
nommen, daB man den Zink
zylinder oder Zinkstab tiiehtig 
mit Amalgam einreibt. Amal-
gamstellt man her, indem man Abb.45. Klemm· Abb.46. Verbindungder 

6chrauben fOr die einzelnel) Kohleplatten. 
in einem Tontiegel erst 1 Ge- Kohleplatten. 

wiehtsteil Zinn, und wenn alIes 
gesehmoizen, 1 Gewichtsteil Zink zugibt. 1st aueh dies verfliissigt, 
so nimmt man den 'riegel yom Feuer und schiittet unter Umriihren 
2 Gewichtsteile Queeksilber (vorher etwas anwar-men) zu. Unter 
stiindigem Umriihren wird dann die ganze Mischung in 'Vasser 
gegossen. Dabei entstehen Amalgamkornehen, die zwischen Fil
trierpapier getrocknet und in einer Reibsehale zu Pulver venieben 
werden. - Nun muB das Element nochgefiilIt werden. Man gieBt 
zunaehst auf den Boden des GlasgefaBes einige Zentimeter hoeh 
den sogenanntcn Depolarisator. Er wild hergestellt dureh Zu
sammenriihren von 6 Teilen pulvedsiertem doppeltehromsaurem 
Kali, (JO Teilen Kalialaun unter ZugieBen von 10 Teilen konzen
tl'ierter Sehwefelsaure. Dann wird der Tonzylinder mit verdiinnter 
Sehwefelsaure (1: 10) und dann das GlasgefaB mit vel'diinnter 
Chromsaure (1 : 9; 1 Gewichtsteil doppeltchromsaures Kali, 12 Ge
wiehtsteile Wasser und 2 Gewiehtsteile Schwefelsaure) angefiillt. 
Damit ist dann das Element betriebsfertig. Wird das Element 
reinlich gehalten und gut gewartet, so bleibt es lange leistungs
fiihig. 

Das Daniell-Element, wie vorstehend beschrieben, selbst her
zustellen, ist zu kompliziert, auch diirfte es nicht so ganz leicht sein, 
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die erforderlichen SpezialgefiWe zu erhalt.en. Man wird daher besser 
eine Abart desselben, das vereinfachte Meidinger.Element der 
Reichstelegraphenverwaltung benutzen. Es besteht nach Abb. 47 
aus einem Standglase, einer auf dem Boden desselben liegenden 
Bleiplatte mit Stiel und Klemme sowie einem starken (moglichst 
g€'gossenem) Zinkzylinder mit Ableitungsdraht. Man gibtnun das 
mit etwas Bittersalz versetzte Wasser in das zusammengesetzte 
Element und gibt reichlich Kupfervitriolstiicke 
in die Losung. Man muB das Element dadurch 
unterhalten, daB man etwa aHe Woche einige 
Stuckchen Kupfervitriol in das Element gibt. 
Der Zusatz muG so sein, daB die blaugrune Far
bung im unteren Teil des Glases einige Zenti
meter yom Zinkzylinder entfernt bleibt. Man 
muB auch das Element ruhig an einem gut be
leuchteten aber nicht dem Sonnenlichte ausge
setzten Platze stehen lassen. Auch hier tut 
das Element gute Dienste, wenn es regelmiWig 
gewartet und versorgt wird. Die Einzelteile zum 
Element sind iiberaH kauflich, bzw. in jedem 
gri:iBeren Inst.allationsgescbaft oder Lehrmittel
anstalt zu haben. 

Z usammenfassung. 

Abb.47. Meldinger
Element (Verelnfach
tes Daniell-Element). 
1. Bleiplatte mit Ab
lei tung. 2. Zlnkrlng. 

3. GlasgcfiUJ. 

Die vorstehenden Kapit.el behandeln ausfiihrlich die Lade
einrichtungen fiir die Akkumulatoren von Heiz- und Anodenbatte
rien sowie die WiederhersteHung von verbrauchten Trockenele
menten, wie sie vor aHem als Anodenbatterien und in neuerer Zeit 
auch als Heizbatterien im Handel sind. 

Wenndie Fabrikate der einzelnen besseren, Trockenelemente her
steHenden Firmen auch sehr hochwertig sind, so muB man auch bei 
normalem Gebrauch doch nach 2 Monaten, manchmal sogar schon 
fruher, zu einem Ersatz der Trockenbatterien schreiten. Die Ano
denbatterie mit einer Spannung von 60 -90 Volt, vor aHem wenn 
sie gutes Fabrikat ist, verursacht immerhin noch eine Ausgabe von 
ca. 8-12 Goldmark, und diese Ausgabe sich so ca. aHe 2 Monate 
machen zu mussen, macht sich doch recht unangenehm bemerkbar. 
Da gibt es denn zur Abhilfe zwei Wege. Man steHt sich auch fiir 
die Anodenspannung Akkumulatorell zu einer Batterie zusammen, 
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oder man regeneriert seine verbrauchte Batterie, wie v-orstehelld 
naher ausgefiilut, bzw. man stellt sich eine neue, sogenannte 
"nasse" Batterie her. 

Die Heistellung von kleinen Akkumulatoren in einfacber und 
besserer Ausfiihrung ist ausfiilu1ich bescluieben in Spreen: 
Stromquellen fiir den Rahrenempfang, so daB es sich er-iibrigt, noch 
besonders darauf einzugehen. Die Ladung der Akkumulatoren
Anodenbatterie kann unter Vorschalten eines entsplechend hohen 
Widerstandes (ca. 300-900 Ohm bei 110 Volt Netzspannung und 
ca. 1400-2000 Ohm bei 220 Volt Netzspannung)direkt im An
schlul3 an das Netz erfolgen. Eine Spalschaltung Hi.l3t sich bier, 
der groBen Zellenzahl wegen, nicht anwenden, ist auch wohl nicht 
notig, denn diese kleinen Elemente benatigen nur eine gminge 
Stromsta.r-ke zur Aufladung und vor allen Dingen nur eine kurze 
Zeit von ca. 2 -3 Stun den. 

Die Ladevorrichtungen fiir Akkumulatoren sind in mannig
fachster Ausfiilu"ung bescluieben. Es wurde jedoch vmmieden, 
nicht wirtschaftliche Anordnungen oder kostspielige Eimichtungen 
besondm"s eingehend zu besclu"eiben. Daher wurde auch iiber das 
Aufladen der Akkumulatoren mit Primarelementen weder eine Ein
richtung erwahnt noch beschrieben. Die doppelte Energieumset
zung ist zu kostspielig und unwn tschaftlich. Man verwendet da 
besser entweder nur das Pdmarelement zum BetIieb der Rahren, 
oder den Akkumulator, den man alsdann nach einer der vorstehend 
besclu'iebenen wn'tschaftlichen Weisen wieder aufladt. 

Unter den Regeneriervorrichtungen wUIde auch die Neuher
stellung von Elementen und Batterien gebracht; denn im Grunde 
genommen ist ja die Regenerierung nichts anderes als eine Neuher
stellung des Elementes. Wohl werden vOIhandene und noch nicht 
verbrauchte Teile des Elementes benutzt, doch sind auch wesent
liehe Teile vollstandig neu zu beschaffen. Damit ist auch die Ten
denz gegeben, die beim gebrauchten Element noch vOlhandenen 
und noch zu verwendenden Teile ganz neu zu beschaffen, und so 
yon Grund auf das ganze Element neu aufzubauen. 

In friiheren J ahren wurde noch viel mehr mit Elementen, und 
zwar hallptsachlich mit den plimaren, nassen Elfmenten gearbei
tet, so daB es damals sehr vielleichter war, Rnch kompliziertere 
Einzelteile zum Selbstbau der pI imaren Elemente der ver-schieden
sten Typen zu bekommen. DamaIs, ais die Gasbeleuchtung noch 
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in den meisten Wohnungen vorherrschend war und jede elektrische 
Hausklingel ihre besonderen Elemente hatte, die sich durch sehr 
oftes Nichtfunktionieren unangenehm bemerkbar machten, da 
war die hauptsachlichste Zeit der Primarelemente. Da hatte Ruch 
jederJunge bald seine eigene kleine elektrischeBeleuchtungsanlage, 
gespeist von meist selbstgebauten Primarelementen. 

Das Dberhandnehmen von Dberlandwerken und die Ausdeh
nung der Elektrizitatsversorgung allerorten hat hierin einen griind
lichen Wandel geschaffen. Die Hausklingel wild aus der Stark
stromleitung mit Hilfe des KlingeltransfOl mators gespeist, die Pri
marelemente sind mit verschwindend wenig Ausnahmen (Taschen
lampen, Elektrisierapparate, galvanische Heilapparate u. dgl.) 
fast ganz verschwunden, nur die sekundaren Elemente, die Akku. 
mulatoren oder Sammler haben wieder einen Aufschwung erlebt 
durch ihre Verwendung in der Liehtanlage fiir das Motorrad und 
in der Licht- und Starteranlage fiir Automobile, Flugzeuge und 
Motorboote, Elektrofahrzeuge u. dgl., elektrische Zugbeleucbtung 
usw. Dabei wild abcr das Aufladen der Batterie ganz von selbst 
und unmerklich besorgt in Schaltungen und Kombinationen, die 
fiir den Rundfunkbetrieb einfach nicht zu gebrauchen sind. So 
erst wurde der Mangel fiihlbar und die Unvollkommenheiten offen
bar, die demRundfunkbetrieb mit Batteriespeisung Hoeh anhangen. 
Man versuchte schon mit den verschiedensten Mitteln die Batte
rien zu ersetzen und den erforderlichen Gleichstl om fiir die Anoden
spannung und die Rohrenheizung direkt oder durch UmfOlmung 
aus dem Lichtnetz zu gewinnen, aber man hat dabei immer noch 
keine restlos guten Erfolge damit erzielt. Diose A pparate, die unter 
dem Namen Netzanschlul3gerat vielfach im Handel sind, haben alle 
zusammen den Hauptmangel der Unwirtschaftlichkeit mindestens 
in bezug auf die Heizung, dann bringen sie aueh manche Stor
gerausche mit in den A pparat. Sind sie direkt am Gleichstl'om an
geschlossen, so pflegen sie viel von den NetzstOrungen mit in den 
Apparat zu geben, denn selten hat das Lichtnetz einen reinen 
Gleichstrom. Meist handelt es sich um Gleichstrom, der kein reiner 
Gleichstrom ist, wie zum Beispiel der von Akkumulatoren oder 
Primarelementen gelieferte, sondern um gleichgerichtete Wechse!· 
strome, Gleiehstrom, gewonnen durch UrofOlmung in Maschinen, 
Umformern, Gleichrichtern usw., also Gleichstl'oroe, die noeh cine 
Wechselstromkomponente enthalten. Derartig umgeforrote Gleich-
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strome bieten der Verwendung dureh ihre Eigengerausehe und be· 
trachtliehe Storungen Sehwierigkeiten. Aueh die NetzansehluB· 
gerate, die Weehselstrom in Gleichstrom umformen, zum AnsehluB 
von Rundfunkgeraten, sind oft nieht ganz frei von Gerausehen. 
Die NetzanschluBgerate sind noeh reeht komplizierte Apparate, 
die sieh in der Ansehaffung noeh reiehlieh hoeh stellen, sie haben 
noeh einen Ansehaffungspreis, der weit uber den Betrag hinaus· 
geht, der auf dem normalen Konto fur Ansehaffungen steht. 
Darum gehen wohl die Bestrebungen aueh dahin, einen solehen 
Apparat moglichst selbst zu bauen. Man darf sieh nicht vel'· 
hehlen, daB die Herstellung eines solehen Apparates groBe Sehwic· 
rigkeiten und aueh groBere Geldausgaben erfordel't, denn es sind 
dazu Einzelheiten notig und Einzelteile erforderlieh, die sieh eben 
nieht selbst herstellen lassen, wie z. B. die erforderlichen Gleich· 
richter- und Umwandlungsrohren. Aber immerhin verlohnt sich 
fur den ernsten Amateur die Arbeit, und im naehstehenden An
hang solI eingehend der Ban eines NetzansehluBgerates zum An
sehluB an Wechselstrom, also das normale Liehtnctz der ober
landzentralen mit einer Spannung von llO odcr 220 Volt be
schl'ieben werden. Es werden sich bei der Inbetriebnahme noeh 
manche Sehwierigkeiten dmch Storgerausehe und Spannungs
differenzen herausstellen, aber auch dicscr Sehwierigkeiten wird 
der Funkfreund Herr werden. 

C. Anhang: Netzan~cIIlu6gf'rate 
(unter besonderer Berueksichtigung der 

Sel bstherstellung). 
Wie aus dem vorstehenden ersiehtlich, bringt der Batterie

betrieb immer noch recht sohr viele Koml'liziertheiten mit sich, so 
daB wohl der Wunsch begreiflich ist, sich uber all diese Umstand
lichkeiten hinwegzusetzen, und den Empfangsapparat direkt an 
die Lichtleitung bzw. das in der Wohnung befindliche Starkstrom
netz anzuschlieJ3en. 

Um dieses Bediirfnis zu befriedigen, sind auch von der Industrie 
Apparate auf den Markt gebracht worden, die unter dem Namen 
"NetzanschluBgerate" wohl bekannt sind. 

In dem Bibliotheksbandchen: Spreen: Stromquellen fur den 
ROhrenempfang, sind ausfuhrliche Angaben uber diese Apparate 
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enthalten, so daB es sich eriibrigt, hier nochmals darauf ein
zugehen. 

Diese Apparate sind aber, wie schon vorstehend bemerkt, noch 
sehr kompliziert und zu teuer, als daB sie wohl ernstlich fiir den 
einzelnen .Funkfreund in Frage kamen; und an den Selbstbau soli 
man nicht eher heran gehen, bis man eingehend mit der Materie 
vertraut ist. 

Man muB sich vor allem dariiber klar sein, was es bedeutet, 
direkt den Starkstrom aus der Anlage in den Apparat zu fUhren, 
und muB sich auch dariiber klar sein, was es bedeutet, direkt einen 
Pol der Lichtleitung iiber das NetzanschluBgerat und den Empfan
ger hinweg zu erden. Man wird also ernstlich darauf Riicksicht 
nehmen miissen, den AnschluB so betriebssicher zu gestalten, daB 
die den Apparat bedienenden Personen keinen Schaden dadurch 
erleiten, daB Teile des Apparates evtl. die volle Spannung der 
Lichtleitung fiihren. Es sei hier besonders an die AnschluB
klemmen fUr die Anodenspannung gedacht. Die den Apparat Be
dienenden miissen also immerhin einige Vorsicht walten lassen. 
Es dfirfte sich auch empfehlen, in Fragen der Heranziehung der 
Lichtleitung den Rat eines erfahrenen Installateurs, der mit den 
Stromverhaltnissen in der Starkstromleitung genau vertraut ist, 
einzuholen. 

Es sollen nun nachstehend entsprechende Angaben gemacht 
werden, die besonders den Selbstbau von NetzanschluBgeraten 
betonen. Man unterscheidet hier bei verschiedene Fane: 

Es ist zum AnschluB Gleichstrom aus einer Batterie mit einer 
Spannung von 65 Volt vorhanden. 

Dieser Fall ist der einfachste, wohl aber auch der seltenste, 
kommt aber immerhin noch vor; man findet diese Spannung 
noch in kleineren Zentralen, wie Miihlen, Sagewerken und ganz 
kleinen ortlichen Elektrizitatswerken oder auch kleinen ortlichen 
Sonderzentralen ffir elektrische Energie. 

Die Spannungsschwankungen, die in diesem Falle auftreten, 
sind wohl so gering, daB sie vernachlassigt werden konnen. Man 
wird dann die Anordnung fiir den AnschluB gemaB dem Schema 
Abb. 48 vornehmen. Wenn moglich, wird man durch einen dritten 
Leiter von der Akkumulatorenbatterie besondere Elemente ffir die 
Heizung abgrenzen, wie im Schema angedeutet. Geht dies nicht, 
so muB man durch einen Widerstand die Spannung auf den ffir 

Dietsche, Ladevorrichtungen. 4 
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die ROhrenheizung edorderIichen Betrag herunterdrosseln. Die 
Anlage ergibt sich dann nach Schema Abb. 49. Ebenfalls mull 
man durch Widerstande drosseln, wenn die Gleichspannung zu hoch 
ist, also etwa 110 oder gar 220 Volt betragt. Solche Drosselwider
stande, als Schiebe-Regulierwiderstande ausgebildet,. sind ffir 
jede gewiinschte Stromstarke oder Spannungsdrosselung von den 
einschlagigen Spezialfirmen (Physikalisc he W er kstatten 
Gottingen, Gebr. Ruhstrat, Gottingen z. B.) in billiger Preis-
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Abb. 4S. Gleicbstrom-Netz-AnscbluB bei Netzspeisung durch Akkuniulatorenbatterie. 
1. Batterle. 2. ZweipoUger Schalter fiir die Anodenspannung. 3. Einpoliger Schalter fiir 

die Heizspannung. 4. Einzelsicherungen fiir die AnschliiBse. 
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Abb.49. Gleichstrom-Netz-AnRcblull ohne mBgliche Batterie-Anzapfung. 1. Starkstrom
Anscblull. 2. ZweipoIiger Schalter. 3. Sicherungen. 4. Drosselwld,·r, tand fiir die Heiz
spannung. 5. Anscblull fiir den Empfanger. 6. Evt!. nBtlger Drosselwlderstand bel zu 

hoher Netzspannung. 

lage zu haben. Wer sich derartige Widerstande selbst berechnen 
will, mull hierzu das Ohmsche Gesetz in Anwendung bringen. 

Es steht Gleichstrom aus einem Netz, das von Maschinen ge
speist wird, zur Vedugung. 

Nun wird aber meist der Fall so liegen, daB man aus dem Netz 
den AnschluB entnimmt, das keinen Batteriestrom, sondern 
Maschinengleichstrom liefert. Da mussen dann besondere Vor
kehrungen getroffen werden, um zu verhindern, daB die Sttirungen 
des Netzes in den Apparat dringen. Man bedient sich fUr diesen 
Zweck besonders der Drosselspulen und auch der Kondensatoren. 

Die Zusammenstellung eines derartigen AnschluBgerates zeigt 
das Schema Abb. 50. Stimmt die AnschluBspannung nicht, ist 
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sie also zu hoch, so kann man wiederum, wie schon hier beschrie
ben, durch Regulier-Schieberwiderstande drosseln, oder man be
nutzt hierzu Gliihlampen, wie in dem Schema der Abb.51 an
gegeben. 

Zeigt das Netz starke Spannungsschwankungen, so miissen 
diese erst kompensiert werden, ehe das Empfangsgerat angeschlos
sen wird. Man bedient sich zu diesem Zwecke der sog. "Varia
toren", der Eisen-Wasserstoffwiderstande, die immerhin inner
halb eines gewissen Bereiches die Spannung konstant halten. 
Zu diesem Zweck ist es natiirlich erforderlich, daB das Regulier-
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Abb. 50. Gleichstrom-Netz-Anschlul.l fiir durch Maschinen gespeiBtes Netz. 1. Starkstrom
AnschluB. 2. Zweipoliger Schalter. 3. Sicherlager. 4. Kondensator. 5. Drosselspuien. 

6. Drosselwiderstand fiir die Heizspannung. 7. Ansehlul.l iiir den Empfilnger. 
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Abb.51. Gleichstrom-Netz-Anschlul.l fiir dureh Maschinen gespelstes Neta mit Spannungs
reduzierung durch Gliihlampen. 1. Starkstrom-Anschlul.l. 2. Zwelpoliger Schalter. 3. Siehe
rungen. 4. Gliihlampen zur Spannungsreduktlon. 5. Konden.ator. 6. Drosselspuien. 

7. Drosselwiderstand fiir die Heizspannung. 8. Ansehliisse fiir den Empfilnger. 

gebiet entsprechend den Netzschwankungen gewahlt wird. Die 
Netzschwankungen lassen sich ja einfach durch entsprechende 
Messungen festlegen. 

Man muB dann den Eisen-Wasserstoffwiderstand fUr diese 
Spannungsschwankung und fUr die hochste auftretende Strom
belastung beschaffen. Diese Widerstande werden von der Osram 
G. m. b. H. in Gliihlampenform mit Sockel zum Einschrauben her
gestellt und in den verschiedensten Variationen in den Handel ge
bracht. Der Preis bewegt sich auch ungefahr in der Hohe des 
Preises einer Gliihlampe. 

Das Schema der Abb.52 zeigt die Schaltung eines Netz
anschluBgerates mit vorgeschaltetem Eisen-Wasserstoffwiderstand 
fUr Gleichstrom. 

4* 
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Es steht nur Wechelstrom zur Verfiigung: 
1m Heft 12 yom 11. Juli 1924 des "Radio-Amateurs", Seite 303 

und 304 ist eine einfache Zusammenstellung beschrieben, die es 
gestattet, die Anoden- und Gitter- ~~nnnnn~~. __ 

spannung direkt aus dem Wechsel- ~ u u u u u u r-
stromnetz zu entnehmen. N achstehend 
solI nun eine Zusammenstellung be
schrieben werden, die nach demselben 
Prinzip arbeitet, aber gleichzeitig auch 

o 
Abb. 52. Netz·AnschluB mit 
"Variatcr" (Eisen- Wasserstoff
Widerstand) zur Regelung von 
SpannungsschwankungenlmNetz. 

gestattet, den Heizstrom fUr die Rohren dem Wechselstromnetz 
zu entnehmen. 

Das Gerat stellt nichts anderes dar als einen Gleichrichter, wo
bei der Wechselstrom in besonderen Gleichrichterrohren umgeformt 
wird, und zwar der Heizstrom und der Anodenstrom fUr sich. 

+}llnOden-
t-~ _______ ~8--o_ sponnung 

r-~~~~:J~~ £" 
12 

Abb. 53. Wechselstrom-Netz-AnschluB·Gerilt fiir groBere Gleichstrombelastung mit Edei· 
gas-GieichrichterrOhre. 1. Wechselstrom·AnschluB. 2. Heiz·Transformator. 3. Kathodcn
rOhre. 4. Vorschaitwiderstand. 6. Sicherung. 6. Blockkondensatcr. 7. Drosseispuie. 
8. Blockkondensator. 9. Edelgas-Gleichrichterrohre. 10. Umspann-Transformator. 

11. Drosseispuie. 12. Heiz·Regulierwiderstand. 

DieseGleichrichterrohrenliefernaber Gleichstromeder Kurvenform, 
wie in Abb. 5 und 6 angegeben. Wohl ist ein Plus in der einen 
Halbwelleda, doch zeigen die Kurven immer noch eine recht aus
gepragte Sinusform, wenn auch verzerrt, Abb.4 zeigt dagegen 
einen Gleichstrom, wie er von Akkumulatoren oder Primarelemen
ten geliefert wird. Abb. 53 zeigt das prinzipielle Schaltschema fiir 
den Gleichrichter. Der Anodenstrom wird gleichgerichtet durch 
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eine normale Elektronenrohre, wie sie als Audion- oder Verstarker
rohre in den normalen Rohrenempfangern benutzt wird. Sehr gut 
eignen sich diese fiir Zwecke die normalen Rohren, mit einem Heiz
stromverbrauch von ca. 0,5 Amp. und einer Anodenspannung von 
ca. 60-120 Volt. Zur Heizung der Rohre verwendet man gleich
falls Wechselstrom, den man durch einen kleinen Transformator 
(etwa einen Klingeltransformator) in die fiir die Heizung erforder
liche Spannung umwandelt. Die Transformierung des Stromes ist 
bedeutend wirtschaftlicher wie das energievernichtende Verfahren, 
durch Vorschalten von Widerstanden dic er-
forderliche niedere Heizspannung zu erhalten. 
Die Elektronenrohre in ihrer Funktion als 
GIeichrichterrohre geniigt zur Lieferung des 
Anodengleichstromes fUr einen 3-Rohrenemp-
fanger. Sollen mehr Empfangerrohren mit so 
gewonnenem Gleichstrom gespeist werden, 
miissen zur Gleichrichtung Elektronenrohren 
mit groBerer Emission oder mehrere Elektronen
rohren in Parallelschaltung verwendet werden. 
Zur Gewinnung des fiir die Heizung erforder
lichen GIeichstromes benutzt man am besten 
regulare GIeichrichterrohren, und zwar bei Ver
wendung von Sparrohrensogenannte Glimmlicht
Gleichrichterrohren, nach Abb. 54, wobei zu 
beachten ist, daB eine Rohre mit maximal 

1 

2 

- + 
#eizsparmllng 

Abb. 54. Heizener
gie- Gieichrichter fiir 

Sparriihren mit 
GlimmJichtriihre. 

1. Sicherung. 2. Vor
schaltwiderstand. 

3. Glimmriihre. 

0,2 Amp. belastet werden kann (eine hohere Stromstarke schadigt 
die Rohre) bei Verwendung von normalen WoI£ram-Kathoden
rohren GIeichrichter-GIaskorper, wie sie in den Tungar- oder 
Ramargleichrichtern Verwendung finden; diese GIaskorper bzw. 
Gleichrichterrohren konnen bis zu 1,5, 3 und sogar 5 Amp. be
lastet werden. Der AnschluB dieser Rohren geht gleichfalls aus 
dem SchaItschema in Abb. 53 hervor. Auch diese Rohre wird mit
tels Wechselstrom geheizt, der in einem besonderen Transformator 
umgeformt wird. Zur genauen Einstellung der Heizung bzw. der 
erforderlichen Heizspannung wird sich die Anbringung eines be
sonderen Regulier-Schieberwiderstandes empfehlen, desgleichen 
die Einschaltung der Spannungsmesser (mogIichst Drehspul
instrumente) £iir Heiz- und Anodenstrom. 

Der aus den GIeichrichterrohren gewonnene Gleichstrom ist 
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aber, wie schon die Kurven der Abb. 55 zeigen, nur ein 
pulsierender Gleichstrom, d. h. eigentlich ein gleichgerichteter 
Wechselstrom. Man muB diese Pulsationen erst noch ab£lachen, 
d. h. die Wellenform so vermindern, daB sich die neu entstehende 
Kurve nach Abb. 56 mehr der Gleichstromkurvenform des reinen 
Gleichstromes nach Abb. 4 nahert. Dies wird erreicht durch die 
im Schaltschema gleichfalls angedeuteten Drosselspulen. Bezug
lich des Widerstandes richte man sich ganz nach den Angaben in 
Heft 12 des "Radio-Amateurs". Die Drahtstarke fur die Win

Abb. 55. Spannungskurve 
von gleichgerichteten Wech
selstromen. 1. GIeichgeIich
teter Wechselstrom. 2. Ur-

sprungs-Wechselstrom. 

dungen der Spule muB aber so gewahlt 
sein, daB die Wicklung die durch die 
Gleichstromentnahme entstehende Be
lastung aushalt j sowohl beim Anoden-

Abb.56. GIeichgerichteter WechseI
strom durch Drosaelspu1en 

kompensiert. 

strom, als auch beim Heizstrom. Man tut gut daran, Drossel
spulen verschiedener Windungszahl in ihrer ab£lachenden Wir
kung zu probieren, um die bestmoglichste Kurvenform fur den zu 
benutzenden Gleichstrom zu erhalten. Man wird den pulsierenden 
Gleichstrom bzw. gleichgerichteten Wechselstrom mittels eines 
Kopfhorers am besten wahrnehmen konnen und ist auch in der 
Lage, bei abnehmendem Summen zu konstatieren, ob der gleich
gerichtete Wechselstrom in seiner Kurvenform zur Verwendung 
geeigneter ist, bzw. ob die Drosselspulen eine verbessernde ab
flachende Wirkung hervorgebracht haben. 

Der vorstehend beschriebene Gleichrichter hat ganz gute Er
folge gezeigt. Doch wird seine Herstellung immerhin ziemlich 
teuer. Gerade die Hauptbestandteile, die Rohren fur die Gleich
richtung, insonderheit die Edelgasrohren stellen sich im Preise 
ziemlich hoch. Man kann sich fiir den Preis schon eine gute Akku
mulatorenheizbatterie kaufen und einen Akkumulator auch fur 
die Anodenbatterie sich selbst herstellen nebst den zugehorigen 
Ladeeinrichtungen. Es handelt sich aber nur um die Unbequem-



Nachtrag. 55 

lichkeit und Umstandlichkeit des Aufladens bzw. um die nicht 
immer vorhandene Betriebsbereitschaft des Akkumulators. 

Der Gleichrichter bzw. das NetzanschluBgerat bietet in seiner 
Zusammenstellung immer noch eine groBe Kompliziertheit in 
der Funktion und enthalt VOl' allem in den Gleichrichterrohren 
empfindliche Einzelteile, die sehr dem VerschleiB unterworfen sind. 
Man wird also nicht sehr viel an Kosten spar en gegeniiber dem 
Batteriebetrieb. Man kann sich ja, wie vorstehend beschrieben, 
mit einfachen Mitteln sehr gute und dauerhafte Primar- und Se
kundarelemente herstellen, die ihre Aufgabe restlos zu erfiillen 
vermogen und einen einwandfreien Betrieb der Rohrenapparate 
fiir den Rundfunk ermoglichen. 

Allerdings wird man nicht umhin konnen, sich genau damit 
vertraut zu machen, um den auftretenden unangenehmen Begleit
umstanden durch Storungen in der Energielieferung gewachsen 
zu sein und sofort wirksam eingreifen zu konnen. 

Dann wird auch der Batteriebetrieb seine Unannehmlichkeiten 
verlieren und man wird allmahlich mit den auftretenden Erschei
nungen so vertraut werden, bzw. schon die MaBnahmen ergreifen, 
um Storungen zu begegnen, daB auch der Batteriebetrieb ein stO
rungsloses Arbeiten bzw. einen einwandfreien Empfang gewahr
leistet. 

Nachtrag. 
Wahrend der Drucklegung dieses Buches ist noch eine be

merkenswerte Neuerscheinung auf den Markt gekommen, die als 
sogenannte aufladbare Primarelemente von der Firma Wigging
haus & Heese in Plettenberg (Westf.) herausgebracht wurde. 
Die Elemente werden als Leclanchetyp gebaut, speziell mit nasser 
Fiillung. Der Elektrolyt hat eine besondere Zusammensetzung. 
die bei Wiederaufladung (im AnschluB an eine Gleichstromquelle) 
eine restlose Depolarisation mit den in der Zelle befindlichen 
Stoffen bewirken soIl, so daB keinerlei Verbrauch in der Zelle 
selbst stattfindet. 

Diese Elemente werden zu Heiz- und Anodenbatterien zu· 
sammengestellt, ungefiillt versandt und sind zur Inbetriebnahme 
mittels des Elektrolyten zu fUllen, der durch Auflosung des bei. 
gegebenen SaIzes in abgekochtem Wasser hergestellt wird. Der 
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Elektrolyt enthalt keinerlei Sauren oder atzende Fliissigkeiten, 
so daB keine Gefahr oder Schadigung bei Auslauf oder Verspritzen 
eintreten kann. 

Nach den Angaben der herstelienden Firma sollen die Batte
rien stets wieder aufladbar sein und eine unbegrenzte Lebens
dauer besitzen, auch solI eine Aufladung in viellangeren Zwischen
raumen wie etwa bei Akkumulatoren erforderlich werden. Somit 
hatte eine wie vorstehend beschriebene Batterie gegeniiber den 
Akkumulatoren oder den Trockenbatterien viele Vorteile, falls 
die angefiihrten Vorziige auf die Dauer vorhanden sind. 
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