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Zauberspiegel X237/238
mit GRUNDIG Service-Chassis-Aufbau
Der Zauberspiegel 237" (in einem
etwas anderen Gehause nennt er sich
238) ist das Nachfolgegeraf unseres 235.
Mit diesem Typ eines preisgunstigen
Standard - Fernsehempfangers wurden
weite Kauferschichten angesprochen.
Die verlangten hohen StOckzahlen des
235 bzw. 23557 Obertrafen bei weitem
alle anfanglichen Planungen unserer
Fertigung. Es erwies sich, dal} der von
unseren Fernsehingenieuren eingeschla-
gene Weg, ouch mit kleinerem Aufwand
ein absolut einwandfrei arbeifendes und
betriebssicheres Fernsehgeraf herzustel-
len, richtig war und zum vollen Erfolg
fuhrte. Linter der Bezeichnung Zauber-
spiegel 237 bzw. 238 wird nun diese
Linie forfgesetzt.

Sdion der 235 wies schalfungsfechnische
Feinheiten auf, die ihn weit Ober die
Klasse der Regionalempfange heraus-
hoben. Mit seiner Empfindlichkeit von
200 uV, seinem bandfiltergekoppelten
Bild-ZF-Verstarker - der, obwohl nur
zweistufig, eine beachtlich hohe Ver-
starkungszahl aufwies - und der sym-
metrischen Phasensynchronisierung ge-
wahrleistete er in weiten Bezirken einen
storungsfreien und genufgeichen Fern-
sehempfang.

Auf Merkmale, die die Empfangstuchtig-
keit entscheidend beeinflussen, wurde
nicht verzichtet. Keine billige, selbst
heute noch in Fernsehempfangern dieser
Preisklasse Obliche direkte Zeilen-
synchronisierung mit ihrer Storanfallig-
keit wurde benutzt, es wurde selbst bei
diesem preisgunstigen Fernsehempfan-
gertyp nicht auf die indirekte Synchroni-
sierung mit einer symmetrischen Phasen-
vergleichsstufe und Schwingkreis-Stabi-

Bild 1

Chassis-Rock-
ansicht

Auf1en-
Lautsprecher

? ?. c

0

Fernbedienung
(Ein/Aus, Kontrost, Helligkeit

lisierung verzichtet. Diese Synchronisie-
rungsschaltung verbOrgt selbst bei ge-
ringer Eingangsspannung einen ruhigen
Bildstand. Sie verhindert bei Storein-
wirkungen verzahnfe Bildrander und
das Einreiben von Zeilen. Auf die Schal-
tungsart der Zeilensynchronisierung
sante also jeder Fachhandler besonders
achten.

Aufbauend auf die zigtausendfach be-
wahrfe Schaltung des 235 wurde der 237
entwickelt.

Er besitzt noch einige weitere Vorteile:
Drei zusatzliche Kreise im Bild-ZF-Teil
sorgen fur eine Trennscharfe, die einer
sfarkeren Dichte des Fernsehsender-
netzes volt gewachsen ist (Schaltungs-
technische Einzelheiten finden Sie auf
den Seiten 22 ... 25).

Wie alle grofyeren GRUNDIG-Fernseh-
empfanger der Zauberspiegel - Serie
1957 58 weist ouch der 237 (238) den
beramten Goldenen Tuner" aut. Echter
Goldbelag auf alien Schaltkontakten
des Kanalwahlers verhindert selbst nach
longer Benutzungszeit jegliche Oxyda-
tion und gewahrleistet somit eine auf3er-
gewahnlich lunge Lebensdauer und Er-
halfung der vollen Leistungsfahigkeit.

Als Bildrohre wird die metallhinterlegfe
statisch focussierte Weitwinkelrohre AW
43-80 benutzt.

Neu gegenOber dem 235 ist das Kon-
trastfilter vor dem Bildschirm. Es verhin-
dert weitgehend die storenden EinflOsse
von Gegenlicht, verbessert die Grada-
tion und schont die Augen.

Bild-
Geometrie

Bildhohe
Bild-Amplitude

Zeilenfrequenz
grob

Sicherungen

Bildbreite Bildfrequenz grob
Zeilen-Amplitude
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Fernseh-Weitempfang in Lissabon
mit dem GRUNDIG ,e5:2au6erspiegd 336/57"

irtettff
At

BAYER1SCHER RUNDFUNK

Auch in Portugal erfreut sich unser .,Zauberspiegel 336 57" grohter Beliebiheit. Kijrzlich erhielten wir von unserer portugie-
sischen Vertretung einige Fotos, die in Lissabon aufgenommen wurden. Sie zeigen, dal} mit dem Zauberspiegel 336 57" bei
giinstigern Empfangswetter" sogar der Bayerische Rundfunk und das Tchecnosiowakische Ferisehen (CS -Televise) emofangen
werden konnten. (Die Fotos sind unrefuschierte A.mateuraufnahmen!)

An Stelle eines kleinen Frontlautspre-
chers wurde ein groper, nach oben strah-
lender Loutsprecher (25 x 17 cm) einge-
baut. Die giinstige Schallausbreitung
gewahrle.stet durch Decken-Reflexion
einen raumlich anmutenden Klangein-
druck. Fur einen Zusatzlautsprecher, z.
B. den neuen GRUNDIG-Klangstrahler,
rind Anschluhbuchsen vorhanden.

Senkrethier (hassisaufbau mit nach

auhen liegender Verdrahtung

Neuartig ist der zweigeteilte Chassis-
aufbau, bei welchem die Chassis links
und rechis von der BildrOhre senkrecht
stehen. Da das Gehause lediglich durch
LOsen zweier Schrauben abgenommen
werden kann, liegt in Sekundenschnelle
die Schaltung des Gerates vollig frei
vor den Augen des Service-Technikers.
Auf der rechten Seite findet er die Ab-
lenkstufen (siehe BiId 2), auf der linken
Seite die Stufen des HF-Teils (Mid 3 und
Titelbild).
Die ROhren stehen jeweils nach innen.
Sie konren dank des graben, durch
diese Aufbauart zur Verhigung stehen-
den Raumes bequem ausgewechsett
werden. Dos gleiche gilt ouch fiir den
Zeilentra'o (siehe BiId 1; die Abschirm-
haube des Zeilentrafos ist pier entfernt
worden).

Ohne umstandliches Hantieren mit aus-
gebautem Chassis kann safari jede Ser-
vice-Arbeit durchgehihrt werden.

Die Einfiihrung des senkrecht stehenden
Chassis, bei welchem die Verdrahtung
aufsen liegt, hat bei allen Service-Tech-
nikern ureingeschrankten Beifall ausge-
lost, so daft man ouch beim preisnied-
rigen 237 238 auf diesen Fortschritt nicht
verzichtet hat.

Weitere technische Einzelheiten und die
Schaltung des ,,Zauberspiegel 237 238"
linden Sie auf den Seifen 22 .. 25

Etild 2
Blick clef dos Chassis
des At le nkteils
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Kleine Aniennen-Kun?e
II. Teil

Dieser Beitrag sollte insbesondere von alien Fernseh-Service-
Fachleuten gelesen werden. Er behandelt specie!l die bei
Fernsehempfang auftauchenden Antennen-Probleme.

Im ersten Teil der Kleinen Antennen-
kunde" - siehe Heft 3 4 - wurde die
Wirkungsweise der Dipolanfennen be-
schrieben und gezeigt, daft' der Fuf)-
punktwiderstand eines paktisch ausge-
fOhrten FaIt- oder Schleifendipols rund
240 Ohm betragt, allerdings unte der
Voraussetzung, doh beide parallel lau-
fende Stabe gleich dick sind. Durch dos
Verhaltnis der Sfabdicken kann nam-
lich der Fuhpunktwidersfand beeinfluhf
werden.

Der Einflufl der Stabstarke
Selbstverstandlich gelten diese Wider-
standswerte immer nur genau bei der
Resonanzfrequenz der Antenne, d. h.
nur dann, wenn die Dipolaste elektrisch
genau i.4 lang sind. Auherhalb der
Resonanzfrequenz &idea sich der Wirk-
widerstand, bei kleineer Frequenz wird
die Antenne kapazitiv, bei groherer in-
duktiv. Dabei versdilechtern sich Anpas-
sung und Wirkungsgrod. Jede Antenne
hat daher eine Bandbreite", in der sie
genOgend gut, d. h. mit wenigstens 71" o
an das Kobel angepaf)t isf. Je dinner
die verwendeten Antennenleiter sind,
desto kleiner isf die Bandbreite. Da man
nicht nur eine Einzelfrequenz empfan-
gen, sondern den Empfanger in einem
verhalfnismahig breiten Band betreiben
will, muff man ziemlich dicke Leiter ver-
wenden. Dicke Leiter bedeufen aber,
dah die elektrische Lange nicht meh
mit der mechanischen obereinstimml Bei
der Frequenz 100 MHz betragt die Wel-
lenlange 300 cm, jeder Dipolast muhte
also 75 cm long sein. Verwendef man
Rohr von 1 cm Durchmesser, dann dart
der Leiter nur ungefahr 70,4 cm long
gemocht werden.

UnerwUnschte Reflexionen
und Geisterbilder
Alle diese Betrachtungen gelten nur far
Antennen, die sich im freien Raum be-
finden. Sind in der Nahe der Antenne
im Abstand bis zu einigen Wellenlan-
gen irgendwelche Gegenstande - sie
m6gen leifend oder niditleitend sein -
vorhanden, so rufen diese eine Stoung
des Kraftfeldes hervor. Dadurch wird
die Abstimmung der Antenne verandert,
der Fuf)punktwiderstand nimmt einen
anderen Wert an und die Antennen-
anlage isf nicht mehr reflexionsfrei. Man
muff auherdem berOcksichfigen,dah gute
Empfanger absichflich nicht den gefor-
deten Eingangswiderstand von 240
Ohm haben. Urn ein niedrigeres Ein-
gangsrauschen zu erreichen, mut) man
namlich eine Fehlanpassung wahlen.
Stimmf nun ouch die Anpassung der
Antenne an das Kabel nidit, so finden
an beiden Kabelenden Reflexionen
staff. Die Hochfrequenzenergie wird nur

zu einem Teil von der Antenne zum
Empfangereingang geleitet, der andere
Teil pendelt nutzlos auf dem Kobel hin
und her bis er durdi den Verlustwider-
stand des Kabels aufgezehrt, oder mit
Verzogerung vom Empfangereingang
aufgenommen, oder von der Antenne
wieder ausgestrahlt worden ist. Beim
H6rrundfunk auhert sich dieses nur in
einem schlechten Wirkungsgrod der
Antenne, man erhalt also schwacheren
Empfang. Beim Fernsehen dagegen sta-
ren die mit Verzogerung eintreffenden
Schwingungen und erzeugen Geister-
bilder. Um deren Entstehen zu erkloren,
wollen wir ein kleines Rechenexempel
aufsfellen.

Reflexions-Ortung" durch Ausmessen
der Geister" auf dem Bildschirm

Bekanntlich entsteht das Bild auf dem
Fernsehschirm dadurch, dal) ein in seiner
Starke modulierter Elektronenstrahl auf
dem Schirm von links nach rechts lauff
und den Schirm zum Leuchten entspre-
chend der Strahlmodulierung anregf.
Das ganze Bild wird aus vielen zeilen-
arfig unfereinanderliegenden Laufen
des Elektronensfrahls zusammengesetzt.

Im Laufe einer Sekunde wird 25 mat das
vollstandige Bild geschrieben und jedes
Bild wird aus insgesamt 625 Zeilen zu-
sammengesetzt. Fin. eine Zeile wird daher
die Zeit 1 625 x 25 = 115625 = 64 usec.
benotigt. Dieses Ergebnis mOssen wir
aber noch efwas korrigieren, denn beim
Schreiben bewegt sich der Strohl von
links nach rechts, am Ende der Zeile
muff er also wieder zurOckspringen. Hier -
fur benatigt er ouch eine gewisse Zeit
und diese betragt '15 der Zeilenperiode.
Fur die eigentliche Zeile bleiben also
nur ungefahr 50 nsec. Obrig.

Ist der Schirm 35 cm breit (43-cm-Bild-
rahre), so schreibt der Stroh' in einer
Mikrosekunde die Bildbreite 35 50
0,7 cm.

Es isf bekannt, dot) sowohl die elektro-
magnetischen Wellen, als ouch der elek-
trische Strom im Leiter sich ungefahr mit
der Liditgeschwindigkeit von 300 000
km's fortpflanzen. In einer Mikrosekunde
legen sie also 300 m zuuck. Steller wir
uns nun vor, dal) das Fernsehsignal ein-
mal auf direktem Wege an den Eingang
des Fernsehers gelangt, dann ober ouch
infolge einer Reflexion nach einem Um-
weg von 300 m noch ein zweites Mal, so
wird das Fernsehbild zweimal Oberein-
ander mit einer Zeitdifferenz von 1 us
geschrieben werden. Diese beiden ent-
stehenden Bilder haben dann einen
Abstand von 7 mm voneinander und
zwar liegt das 2. Bild, das Geisterbild,
rechts von dem ursprOnglichen.

Besonders in fief eingeschnittenen Talern
und in Grohstadten zwischen hohen
Bauten entstehen haufig Mehrfach-
reflexionen. Man kann den Abstand der
reflektierenden Berge oder Hauser aus
dem Fernsehbild ausrechnen. Diese Er-
scheinung, die beim Fernsehen sehr
storend isf, wird z. B. in der Funkmef)-
oder Radartedinik ausgenufzf. Beim
Fernsehen kann man sich nur durch ge-
eignete Aufstellung der Antenne oder
durch eine Richtantenne helfen. Die
Wahl des geeigneten Aufstellungsortes
isf nicht ganz einfach, do man das Fern-
sehbild beobachten und hierbei gleich-
zeitig die Antenne drehen und herum-
tragen muff. Hat man dann einmal einen
giinsfigen Platz gefunden, so kann Iraq-
dem bei anderen Wifferungsverhaltnis-
sen wieder sehr starke Geisterbildung
auftreten.

Mehrfachkonturen durch fehlangepalsfe
Antennenkabel

Auch in dem Antennenkabel konnen bei
schlechter Anpassung Reflexionen ent-
stehen. Nun ware kir eine Geister-
bildung von 7 mm ein Umweg von
300 m, also ein Hin- und Ruckweg von
je 150 m erforderlich. Solche Kabellangen
kommen bei Antennenanlagen nur in
Ausnahmefallen vor. Die Antennen-
kabellangen obersteigen selten 15 m,
es werden also Geisterbildungen mit
hochstens 0,7 mm Abstand entstehen.
Allerdings sind bei schlechter Anpas-
sung mehrere Hin- und Herlaufe vor-
handen, bis die Energie aufgezehrt isf.
Es entstehen daher ouch mehrere Gei-
ster, wobei jeder weitere Geist schwa-
cher ist als der vorhergehende. Man
muff in diesem Falle die Antennen-
anpassung verbessern. Das ist naturlich
bei einer einmal eingerichteten Antenne,
wollte man es durdi andere Aufstellung
oder durdi Verbesserung der Abstim-
mung erreichen, verhaltnismahig zeit-
raubend und kostspielig. Man kann
aber meist durdi einfache Mittel Abhilfe
schaffen. Es isf namlidi moglich, ouch an
der Emplangerseite des Kabels durdi
Einschalfen eines Blindwiderstandes die
Antenne in gewissen Grenzen nachzu-
stimmen.

Verbesserung der Antennenanpassung
mit einfachen Mitteln
Die verstimmte Antenne erzeugt, wie
bereits vorher erlautert, auf dem Kabel
stehende Wellen. Schaltet man nun an
einer bestimmten Stelle des Kabels eine
Kapazitat parallel zu diesem, so trans-
formierf das Kobel je nach seiner Lange
diese Kapazitat als Kapazitat anderer
Grohe oder als Selbstinduktion in die
Antenne hinein. Man kann damit die
Anpassung verbessern. Als Kapazitat
kann man z. B. einen Stanniolstreifen
benufzen, den man in einer Breife von
vielleicht 5 cm urn das Kobel herum-
wickelf. Man beobaditet dann genau
das Fernsehbild, am besten eine Test-
bildsendung, die scharfe Schwarz-Weih-
Dbergange enthalf, und verschiebt das
Sfanniolband out dem Kobel Ober eine
Lange von i. 2, d. h. im Fernsehband III
Ober ca. 70 cm bis man eine Stelle findet,
an der diese Geisterbilder moglichst
klein werden.

Man kann aber audi einen anderen
Weg wahlen und am Ende des Kabels,
also direkt am Stecker, mit dem das
Kabel an den Empfanger angesdilossen
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wird, eine Kapazitat oder eine Selbst-
induktion genau bestimmter Grahe an-
schliehen. Am einfadisten benutzl man
hierfur eine Stichleifung. Dazu schlieht
man in dem Stecker ein zweites Kabel,
das zunachst A/2 lang isf, parallel zu
dem Anfennenkabel an. Diese Stich-
leitung laht man frei herunterhangen.
Nun beobachtet man wieder genau das
Testbild und schneidet die Stichleitung
zentimeterweise solange kOrzer, bis die
Geisterbildung schwacher wird.

Durch diese Verfahren laht sich nafiirlich
nur die Geisterbildung, die in der An-
tennenanlage selbst entsteht, beeinflus-
sen. Hat die ankommende Welle bereits
auf ihrem Wege Reflexionen erlitten,
dann sind die im vorhergehenden Ab-
schnitt naher erlauterten Geister vor-
handen, die wegen ihrer Lage mit Re-
flexionen auf dem Anfennenkabel nicht
im Einklang sfehen.

Die Richtcharakterisfik der Antenne
Die Dipol- bzw. Faltdipolantenne besitzt
eine Achtercharakteristik BiId S. Hiermit
wird ausgedrOdd, dal) die Antenne
senkrecht zur Richtung der Dipolasfe am
besten aufnimmt, in Richtung der Aste
auftreffende Wellen erzeugen keine
Empfangsspannung. Dabei sind die Be-
reiche der besten Aufnahme verhaltnis-
maf3ig breit. Hinter der Antenne reflek-
tierte Wellen werden also durch die
RUckseite der Antenne ebenso gut auf-
genommen wie von vorne. Ebenso rufen

ouch Wellen, die schrag seitlich eintref-
fen, eine grohe Empfangsspannung her-
vor. Eine Achfercharakterislik isf daher
fur einen geisterfreien Empfang nicht
sehr gunstig. Es werden daher an der
Dipolantenne weitere Anfennenelemente
angebracht, durch die die Aufnahme
von der unerwOnschten ROtheife ver-
mindert wird und gleidizeitig die vor-
derseitige verbessert wird. Bringt man
hinter der Antenne in dem Abstand A.,14
eine metallische Wand an, so wird diese
Wand von den Wellen ' 4 Periode spa -
ter getrolfen. Es findet eine Reflexion
staff und die von der Wand jetzt in
Riditung auf den Sender laufendeWelle
erreicht die Antenne nach einer weiteren
Viertel-Periode. Wegen der bei der Re -
flexion eingetretenen Drehung der Polo-
ritat verstarkt die reflektierfe Welle die
jetzt e'ntreffende Senderwelle auf das
Doppelte. Es ist verstandlich, dots diese
Antenne mil ihrer Reflektorwand die
doppelte Empfindlichkeit hat auf der
Vorderseite, datiir von der ROtheite
wegen der Abschirmwirkung der Wand
fast nichts mehr aufnimmt. DrOdd man
dieses in logarithmischem Mahstab aus,
so erhalt man die Verstarkung 3 dB,
denn 3 dB bedeutet doppelte Leistung.
Es ist dabei nicht erforderlich, eine
durdigehende grohe Wand zu verwen-

den, es gernigt ouch ein richtig abge-
stimmter Stab hinter der Antenne, den
man mit ,Reflektor" bezeichnet.

Die Wirkung des Anfennen-Reflekfors
Die beste Reflektorwirkung be, einer
A 2 Faltdipolantenne wird durch einen
Stab erreicht, der etwas longer als A./2
isf und in einem genau ausgemessenen
Abstand, der etwas kleiner isf als
hinter der Antenne angebracht isf. Das
gute Vor - Ruckwartsverhaltnis einer
solchen Reflektorantenne gilt natOrlich
nur fOr die Resonanzfrequenz, bei der
die Langenverhaltnisse sfimmen. Die
Antenne aus zwei Elementen ist daher
schmalbandiger als die Dipolantenne.
Gleichzeitig mit der Erhohung der Emp-
findlichkeit in der Vorwartsrichtung und
der Abschneidung des Empfanges aus
der Riickwartsrichtung geht eine Ver-
schmeilerung des Empfangsbereiches von
vorne, der Winkel, aus dem die Antenne
gut aufnimmt, wird kleiner. Eine Zwei-
elementantenne, die aus der eigentlichen
Antenne und einem Reflektor besteht,
nimmt, wenn wir von den in den Leitern
aultretenden zusatzlichen Verlusten ab-
sehen, genau die doppelte Leistung aus
einem Senderfeld auf wie die Ein-
elementantenne, sofern beide Antennen
auf den Sender so ausgeriditet sind,
dal) sie beide ein Maximum an Leistung
empfangen.

Mehrebenen-Antennen und Direkforen"
Doppelte Leistung bedeutet, dais die
Spannung an den Klemmen das V 2
1,414 fache wird. Es driingt sich hier der
Gedanke auf, dal) man durch eine Ver-
grOherung der Zahl der Elemente ouch
eine weitere Erhohung der Leistung er-
reichen kann und damit verbunden eine
Verbesserung der Richtwirkung. Dieses
isf tatsachlich der Fall. Man kann ent-
weder mehrere Antennen unter Beach-
tung verschiedener Voraussetzungen
parallel schalten oder an einer Antenne
selbst die Zahl der Elemente vergrahern.

Man erhalt dann die sogenannten Mehr-
ebenenantennen oder die Direktor-
antennen. Bild 6 zeigt das Richtdia-
gramm einer Direktorantenne.

Bold 6 Richtdiagramm einer Direktorantenne.

Ordnet man mehrere Antennen in einem
genOgenden Abstand voneinander im
Raume an, so empfangt jede eine der
ortlichen Feldsfarke entsprechende Lei -
stung. Es ist nun erforderlich, die An-
tennen phasenriditig untereinander mit
dem Ableitungskabel zu verbinden, do-
mit sich die Einzelleistungen addieren
und ein gesamfer Fuhpunkfwiderstand
von 240 Ohm entsteht. Ordnet man zwei
waagrechte Antennen Obereinander im
Abstande A 2 an, so sind zwar die Span-
nungen an den beiden Fuhpunkten in
Phase und die Widerstiinde der beiden

Antennen betragen je 240 Ohm. Warde
man nur das Ableitungskabel an die
untere Antenne und ouch die obere An-
tenne Ober ein 2 -Kobel an das Ab-
leitungskabel anschliehen, so mu') man
zweierlei berucksichfigen. Das )./2 -Kobel
dreht die Phase urn 180°, man mutt' da-
her das Kobel umdrehen, d. h. die linke
Klemme der oberen Antenne mit der
rechten Klemme der unteren Antenne
verbinden und umgekehrt. Auherdem ist
jetzt am Kabelende die Parallelschal-
fung zweier Antennen von je 240 Ohm,
also nur 120 Ohm vorhanden. Man
miihte daher 2 Antennen von je 480 Ohm
verwenden, um die geforderten 240 Ohm
zu erhalten. Da dieses nicht einfach ist,
wahlf man einen anderen Weg. Man
schlieht an jede Antenne ein 4-Kabel
an, das so bemessen ist, daft' der An-
tennenwiderstand auf 480 Ohm trans-
formiert wird. Verbindef man die beiden
freien Kabelenden untereinander, so
erscheinen hier 240 Ohm und man kann
das Ableitungskabel von 240 Ohm an-
schliehen. Da die Empfangsstrome auf
den beiden Transformationskabelr
gleichmahig verzogert werden, dart das
Kobel ouch nicht verdreht werden. Die
beiden Transformationskabel mOhten
dabei den Wellenwiderstand Z Tr
V Zi  Z2 V 240  480 - 240  VT
340 Ohm haben. Ein solches Kabel ist
nicht alfgemein erhalflich, man kann es
aber leicht aufbauen, indem man zwei
Drahte von A,'4 Lange parallel so auf-
hang}, doff das Verhaltnis des Abstan-
des der beiden Drahfe gemessen zwi-
schen den Drahtmitten zum Drahfdurch-
messer den Wert 8,5 hat, weil namlich
der Wellen-Widersfand einer symmetri-
schen Leifung Z 276 log A'r ist, wobei
A der Abstand und r der Leiferradius
ist. Es ist dann log A r - Z 276 1,23;
A r 17; A 2r 8,5.

Solche Mehrebenenantennen haben eine
gute BOndelung der Empfangskeule in
senkrechfer Richtung. Storungen durch
die Z0ndanlagen der auf der Strahe
vorbeifahrenden Kraftfahrzeuge werden
besonders gut unterdrOckf.

Erhohung der Direktoren"-Zahl
Dio BUndelung in horizontaler Riditung,
die fur die Unterddidcung von Reflexio-
nen an Gebauden und anderer Gegen-
stande in der naheren und weiteren
Umgebung der Antenne wichfig ist, wird
besser durch Direktorantennen erreicht.

Die Leifelemente, ouch Direkforen ge-
nannt, sind abgestimmfe Sfabe, die in
genau bestimmtem Abstand nicht w e
der Reflekfor hinter der Antenne, son-
dern vor der Antenne angebrachf wer-
den. Wahrend es zwecklos ist, zur Er-
hohung der Leistung mehrere Reflekfor-
stabe hinter der Antenne anzubringen,
kann man beliebig viele Direktoren vor
der Antenne anwenden. Eine Antenne,
die aus dem Antennendipol, einem Re-
flektor und n Direktoren aufgebauf ist,
besteht also aus (n : 2) Elementen und
ihre Leistung ist das (n 2) fache des
einfachen Dipols. Die Empfangsspan-
nung ist dementsprechend nur das
V n 2 fache.

Samfliche Reflektor- und Direktorele-
mente beeinflussen den Fuhpunktwider-
stand der Antenne. Es isf daher nicht
ganz einfach, eine Vielelementantenne
so abzugleichen, doff Richtcharakterisfik
und Fuhpunktwiderstand die Forderun-
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gen erfiillen. le grafjer auf)erdem die
Zahl der Elemente ist, desto scharfer ist
die Resonanz der Antenne, desto
schmalbandiger ist sie. Man kann daher
zufrieden sein, wenn die Antenne in
einem einzigen Kanal richtig arbeitet.

Es werden daher diese Antennen immer
nur fOr einen einzigen Kanal geliefert
und konnen allenfalls durch Verbiegen
kleiner VerlangerungsstUcke urn einen
kleinen Betrag in ihrer Abstimmung ver-
schoben werden.

Aulyerdem hat sich gezeigt, dal) eine
einfache Antenne mit nur einem Reflek-
for und nur einem Direktor ein gutes
Vor-RUckwartsverhaltnis aufweist, An-
tennen mit vielen Direktoren hierin je-
doch viel schlechter sind. Es ist daher
haufig unangebracht, komplizierte An-
tennen zu verwenden, wenn es gilt, Re-
flexionen auszublenden, die von hinten
in die Antenne hineinkommen.

Ausblicic auf den UHF-Empfang

Mit kurzerer Wellenlange wird das Pro-
blem der Vermeidung von Reflexionen
schwieriger. In naher Zukunft w:rd s.ch
ein Teil des Fernsehprogramms, insbe-
sondere das Farbfernsehen, in den Ban-
dern IV und V abspielen. Faltdipole
werden hier sehr klein und man muf)
daher wirksame Reflektoranordnungen
verwenden, urn wirksame Antennen zu
bekommen. In den USA hat sich fUr
die kurzen Bander die Winkelreflektor-
Antenne eingebOrgert Mild 7). Audi
hier wird ein Dipol verwendet. Als
Reflektor werden aber 2 gifterartig auf-
gebaute Flachen benutzt, die einen
Winkel miteinander bilden. In diesem
Winkel befindet sich der Dipol. Der

Did 7. Winketreflektor mit
Schmetterlings-Dipol

Winkel zwischen c:en beiden Flachen
und der Abstand des Dipols von der
Kante sind so gewahlt, daf3 der Dipol
den gewUnschten Fufjpunktwiderstand
von 240 Ohm erhalt. Der Leistungsge-
winn einer derartigen Winkelreflektor-
Antenne kann 6,3 gegeniiber einem
einfachen Dipol betragen.

Dr. Lilienthal

vintrystrffro

U HI -FERNSEH-EMPFANG
IN DEUTSCHLAND

Ende April 1957 haben zwei amerikani-
sche Truppensender for Band IV in Ram-
stein-Landstuhl bei Kaiserslautern und
in Bitburg Eifel ihren Betrieb aufge-
nommen. Die in den USA gebauten
Sender arbeiten nach der amerikani-
schen Fernsehnorm (525 Zeilen, 30 Bild-
wechsel, Abstand Bildtrager / Tontrager
4,5MHz). Im Einvernehmen mit der Deut-
schen Bundespost werden die Sender
auf folgenden Frequenzen betrieben:

Ramstein-Landstuhl, Pfalz
(Stationsort Vogelweh)
B ild 507,2S MHz,
Ton 511,75 MHz
(amerikanischer UHF-Kanal 20
entspricht ca. CCIR-Kanal 17)

B itburg/Eifel
(Stationsort Spandahlem)
Bild 531,25 MHz
Ton 535,75 MHz
(amerikanischer UHF-Kanal 24
entspricht ca. CCIR-Kanal 21)

linter der Verantwortung der US -Air -
Force in Europa wird ein Programm von
etwa 8 Stunden taglicher Dauer gesen-
det, das in der Hauptsache (85" aus
Filmdarbietungen kommerzieller Sen-
dergesellschaften der USA besteht. Die
restliche Programmzeit besteht aus
Direkt-Sendungen. Jeder der beiden
Sender verfiigt Ober ein Studio mit einer
Kamera-Ausrostung, die fur den Nach-
richtendienst und kleinere aktuelle Sen-
dungen bestimmt ist.

Die US-Truppenbetreuung hat also in
Deutschland den Anfang gemacht, ein
eigenes Fernsehprogramm im UHF -Band
zu senden.
Diese Meldung lief) die deutschen Fern-
sehfreunde aufhorchen, bietet sich doch
jetzt an vielen Orten die Moglichkeit,
ein zweites Programm zu empfangen!
Sofort setzte die Nachfrage nach Gera -
ten ein, welche zusatzlich fur UHF-Emp-
fang und fUr US -Norm geeignet sind. Es
wurden aber nicht nur fertige .Zwei-
Normen-Gerate" verlangt, sondern ouch
Einbausatze, die es erlauben, bisherige
Gerate WI- den UHF-US-Norm-Empfang
zu erganzen.
Diese Zusatzteile stehen nun alien
Werkstatten zur Verfijoung, und es wird
im folgenden beschrieben, wie der be-
kannte Typ Zauberspiegel 336 57"
nachtraglich zum Zwei-Normen-Gerat"
umgebaut werden kann. Selbstverstand-
lich kann die gleiche Erganzung ouch
bei den ahnlich aufgebauten Typen 447,
738, 838, 858, 900 und 901 vorge-
nommen werden, ebenso in etwas ge-
anderter Form bei den Gersten 437 und
537. Fiir letztere beiden Geratetypen
sind spezielle Zusatzteile lieferbar. Bei
alteren Typen ist eine Erganzung ebel-
falls grundsatzlich moglich, doch kom-
men andere Umbaumafjnahmen in Be-
tradit.

Bevor wir die einzelnen Erganzungen
bzw. Anderungen an den Gersten des
Chassistyps 336 57 naher beschreiben,
soil noch einiges Ober den UHF-Empfang
gesagt werden.

Die Fernseh-Kanale verteilen sich be-
kanntlich auf die Bander I, Ill, IV und V.
Wahrend im Iangwelligen" Band I nur
3 Kanale nach der CCIR-Norm unter-
zubringen sind (Kanale 2, 3 und 4;
47...68MHz) bietet Band III schon Platz
fur 7 Kanale (Kanale 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
174 ... 223 MHz).

Eine wirklich grofjzOgige Sendervertei-
lung ist aber erst durch Benutzung der
UHF -Bander moglich. Hier bietet das in
Frage kommende Band IV fur weitere
16 Kanale Platz. Bei der CCIR-Norm
sind es die Kanale 12 ... 27, entspre-
chend den Frequenzen 470... 582 MHz.
Obwohl von den Frequenzen des Lichtes
noch weit entfernt, ergeben sich doch
schon die ersten Ansatze zu Parallelen.
Die Antennen nehmen schon parabol-
spiegelartige Formen an und die
Sdiwingkreise sind meist als Topfkreise
ausgebildet.

Nach Einbeziehung des UHF-Bandes IV
in den Fernsehbetrieb stehen bei unserer
CCIR-Norm also 27 Kanale zur Ver-
fugung. In Amerika hat man einige
Kanale mehr, da der Bild- und Ton-
trager-Abstand anstatt 5,5 MHz nur 4,5
MHz betragt. Wir merken uns diese
Zahl, denn sie spielt noch eine Rolle
beim Umbau der Gerate auf US -Norm.

Im Gegensatz zu den Jangwelligen"
Bandern I und III werden beim UHF -
Band IV die Kanale nicht mehr stufen-
weise eingeschaltet, sondern kontinuier-
lich abgestimmt. Es werden kleine ge-
kuppelte Drehkondensatoren innerhalb
der Topfkreise benutzt, die mit einem
Schneckenantrieb abgestimmt werden.
Soweit besteht zumindest bei dem UHF-
Vorsafzteil kein Unterschied zwischen
CCIR- und US -Norm. Der Schnecken-
antrieb hat eine derartige Uberselzung,
dal) pro Umdrehung etwa 1 Sender er-
scheint. Somit et-066ot sich zugleich eine
separate Feinabstimmung.

Kuppelt man die Abstimmung des UHF-
Vorsafzes mit der Feinabstimmung des
normalen Tuners, so kann also vollkom-
men und ohne irgendwelche Nachteile
auf eine getrennte Bedienung des UHF-
Vorsatzes verzichtet werden. Diese ele-
gante Lasung ergibt sich einfach durch
Entfernen des Anschlages an der bei
den bisher Oblichen Tunern als ver-
anderbares Kondensator-Dielektrikum
wirkenden Super-Pertinax-Sdieibe.

Der UHF-Vorsatz ist konstruktiv so aus-
gebildet, dot) er einfach auf die Achse
des Tuners gesteckt wird. Mit drei
Schrauben oder neuerdings mit einer
Klemmutter wird seine Abstimm-Hohl-
achse mit der Tuner-Feinabstimmungs-
Hohlachse verbunden.
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Die Umschaltung auf Empfang im UHF -
Band IV erfolgt durch Schalfen des
Tuners auf SteIlung 12. Wie wir spater
nosh sehen, wird der Tuner so umge-
baut, daft' er in dieser Ste!lung als nor-
maler ZF-Verstarker (38,9 MHz) wirkt.
Bei einmal eingestellfem UHF -Sender ist
also nur noch mit dem vorderen Knopf
auf Stellung 12 zu schalten und mit dem
hinteren Knopf (Feinabstimmung") der
Sender fein einzusfellen. Die Bedienung
eines derart erganzten Gerates unter-
scheidet sich somit in keiner Weise von
der bisher Oblichen.

Streifen" als Ausweichlasung
Nicht bei alien Fernsehgeraten hat man
konstruktiv an den nachfroglichen Ein-
bau von UHF-Vorsatzfunern gedacht. Es
fehlt haufig der Raum vor dem Tuner.
Auch in Amerika lagen die Dinge ghn-
lich. Man kam daher auf eine A u s -
we i c h16 sung, die allerdings mit
zahlreichen Nachfeilen behaftet ist. Es

werden feste L-C-Abstimmkreise und
Mischeinrichfungen auf Spulentrager-
brettchen aufgebaut, die in freie Stel-
lungen der Kanalwahler-Trommel einge-
setzt werden {irmen. Man braucht, da
eine Abstimmung Ober einen weiten Be-
reich nicht erfolqen kann, fur jeden
empfangenen UHF -Sender einen der-
artigen .Streifen". Da in Zukunft mit
mehreren UHF-Sendern zu rechnen ist,
ist die .Streifentechnik" nicht unbedingt
preisniedrig.

Die Sfreifen" arbeiten nach dem Prin-
zip der Doppelmischung. Dabei verzich-
tet man jedoch auf einen getrennten
Oszillafor zur Erzeugung der ersten Z.
Staff dessen nimmf man die dritte oder
vierte Harmonische des Oszillators, des-
ren Grundfrequenz zusammen mit der
1. Zwischenfrequenz die 2. Zwischen-
frequenz (38,9 MHz) ergibt. (Siehe
Bild 1). Dieses qeschieht aus dem Grun-
de, weil die Oszillatorrohre des ledig-
lich WI- die Bander I und III bemessenen
Tuners im allgemeinen fur die Erzeu-
gunq der erforderlichen hohen Frequen-
zen (UHF-Eingangsfrequenz + Zwischen-
frequenz) nicht geeignet ist.

Bei der Doppelmischunq der UHF-Sfrei-
fen schwingt der Oszillator auf einer
wesenflich niedrigeren Frequenz, wobei
die fur die 1. Mischung erforderliche
UHF-Oszillaforfrequenz als Oberwelle
durch eine Verzerrunq der Grundfre-
quenz (Oszillatorfrequenz der 2. Misch-
stufe) gewonnen wird. Dieses geschieht
mit einer besonderen Verzerrungsdiode.
Eine weitere Diode mischf dann die
durch diese Verzerrunq enfstandene
Oszillafor-Oberwelle mit der UHF-Ein-
gangsfrequenz und bildet die erste

81,6 MHz
(a Kona! 14)

Misthchode

Verzerrungsdiode

Zwischenfrequenz, die von der Tuner-
Eingangsrohre verstarkt wird. Diese erste
Zwischenfrequenz ist in ihrem genauen
Frequenzwert, genau so wie die Oszil-
latorfrequenz, von der jeweiligen UHF-
Empfangsfrequenz abhangig. Bild I
zeigt die Schaltung eines amerikanischen
Sfreifens". Als Beispiel sind die Fre-
quenzen bei Empfang des UHF-Kanals
14 eingetrogen. Der Obersichtlichkeit
halber wurde ein abgerundeter Wert
(110 MHz) fur die erste ZF gewahlf. Aus-
gangspunkt fur eine genaue Berech-
nung ist neben der feststehenden Emp-
fanger-Zwischenfrequenz (38,9 MHz) na-
turlich der exakte Wert der Bildirager-
frequenz, for den in unserem Beispiel
gewahlfen CCIR-Kanal 14 also 485,25
MHz.

Eine Abstimmung Ober mehrere Kangle
oder gar Ober das ganze Band Ight sich
mit der Sfreifentechnik" nicht erreichen,
da nur der Oszillafor abgestimmt wer-
den kann, die Obrigen Kreise jedoch fest
abgestimmt sind. Daher ist fur jeden ein-
zelnen UHF-Kanal, den man empfangen
mochte, ein getrennter .Streifen" erfor-
derlich.

Da bei den .Streifen" keine direkte
Mischung, sondern eine Doppelmischung
mit Hilfe der verzerrten Grundschwin-
gung des Oszillators erfolgt, ergeben
sich vielerlei Storungsmoglichkeifen. Sie
machen sich als Moire bemerkbar, wenn
Nachbarsender auf Frequenzen arbei-
ten, die in 46he der zahlreichen in den
,Streifen" benOtzten Frequenzen liegen.
Eine UnterdrOckung der Ausstrahlung ist
durch die Anzahl der Frequenzen sehr
erschwerf. Auf diese sehr verzweigten
Stormoglichkeiten kann bei der Sender-
planung natorlich keine ROcksicht ge-
nommen werden. Dagegen hat die
Deutsche Bundespost dafOr gesorgt, dais
bei der Einfachmischung (Oszillafor auf
UHF-Empfangsfrequenz + ZF 38,9 MHz
schwingend) keine Moiré-Storungen auf-
trefen k6nnen, da die kritischen Fre-
quenzen mit Nachbarsendern nicht be-
legt werden.

Nach dem Prinzip der Enfachmischung
arbeiten die UHF-Vorsatzfuner. Sie be-
sitzen Ober das ganze Band abstimm-
bare, hochwertige Topfkreise und eine
eigene, in Spanngitterfechnik aufge-
baute UHF-Oszillatorrohre.

Versuchssender
des Deutschen Fernsehens

im UHF -Band IV
Kanal 14 Teutoburger Wald
Kanal 15 Kinheimer Berg Mosel

ZF1

Bild 1
Prinzipschaltung eines Streifens" fur UHF-Empfang

Die Frequenzen der UHF-Kanale
de: Bandes IV nach CCIR-Norm
Karol MHz Bildtrager Tontrager Band

12 470 471,25 476,75 477 IV

13 477 478,25 483,75 484 IV

14 484 485,25 490,75 491 IV

15 491 492,25 497,75 498 IV

16 498 499,25 504,75 505 IV

17 505 506,25 511,75 512 IV

18 512 513,25 518,75 519 IV
19 519 520,25 525,75 526 IV

20 526 527,25 532,75 533 IV

21 533 534,25 539,75 540 IV

22 540 541,25 546,75 547 IV

23 547 548,25 553,75 554 IV
24 554 555,25 560,75 561 IV

25 561 562,25 567,75 568 IV

26 568 569,25 574,75 575 IV
27 575 576,25 581,75 582 IV

Aufbau und Arbeitsweise des

UHF-Vorsalzfuners
Bild 2 zeigt einen geoffneten UHF -
Tuner. Se n stabiles, flashes, versilbertes
Gehouse ist in vier Kammern geteilt,
von denen drei zu Topfkreisen erganzt
sird. Die Kammern 1 und 2 sfellen ein
EingangsBandfilter dar, Kammer 4 ist
der Topfkreis des Oszillators, der (be-
stUckt mit der UHF-Spezial-Triode EC 93)
auf der Grundfrequenz schwingf, also
einer Frequenz, die nur urn die Differenz
der Zwischenfrequenz von der Eingangs-
frequenz unterschiedlich ist. In der drit-
ten Kammer des UHF -Tuners befindet
sich die mit einer Silizium-Diode (1 N 82)
aroeifende Mischsfufe. Die Abstimmung
eriolgt in den Topfkreisen durch Dreh-
kondensator-Einheiten, deren gemein-
same Achse kugelgelagert isf. Es wird
der Frequenzbereich von 470... 680 MHz
erfaftt. 9ild 3 zeigt die Schaltung des
UHF -Tuners, wie er als Zusatzteil fiir die
neueren GRUNDIG Fernsehgerate ver-
wendet wird.

Der Anfenneneingang ist kir die Oblichen
240-52-Bandleitungen ausgelegt. Die
Einkopplung erfolgt in dem ersten Topf-
kreis des Eingangsbandfilters. Vom zwei-
ten Topfkreis und ebenso vom Oszilla-
forkreis erfolgt die Einkopplung der HF-
Spannung in den Mischkreis.

GegeniTher der einfachen Losung der
.Streifen" besitzt ein Spezial-UHF-Vor-
sctz-Tuner mehrere beaddliche Vorteile:
Jeder Kanal des bei Schwarz-Weih-
Fernsehgeraten interessierenden Ban -
des IV end ein Teil der Kanale des
Bandes V sind einzeln einstellbar ohne
Umschalfung der Auswechslung irgend-
eines Te.fes. Der UHF -Tuner 1st also einer
Vergroherung der Senderzahl und Pro-
gramme gewachsen und somit zukunfts-
sicher.

Infolge der hohen Gofe der Topfkreise
sind RaJschzahl und Grenzempfindlich-
keit besser als bei Schwingkreisen, die
mit InduKtivilaten aus Drahtwindungen
(Spulen) aufgebaut sind. Auch ist die
Frequenzkonstanz des Oszillators, be-
dingt durch den stabilen mechanischen
Aufbau und den Fortfall von Schalt-
kontakfen innerhalb des Schwingkreises
sehr hoch.
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Bild 2
Geoffneter UHF -Tuner

Da der Oszillator in Anodenbasisschal-
tung arbeitet und seine Speiseleitungen
exokt verdrosselt sind, liegt die Stor-
strahlung sehr niedrig, zumal eine Ver-
zerrung der Oszillatorfrequenz zur Ver-
starkung der Oberwellen, wie sie bei
der Streifentedmik" geschieht, nicht
notig ist. Eine zweite (immerhin storan-
lallige) Halbleiter-Diode ist somit ent-
behrlich. Zur weiteren Kleinhaltung der
Storausstrahlung tragt ouch die hohe

pt-Latpunkt

Bild 3
Schahung des in den GRUNDIG Gereiten
verwendeten UHF -Tuners

2<on EC 93 AACD E

7 x 600 p

37p

In

.....

5k

In

In

7
T

...

CDq.- <k,..tert9 4

1 N 82

C --M--)

' 5p

_ 5p

Selektion des Topfkreis-Eingangsband-
filters wesentlich bei. Die Rest-Ausstrah-
lung der Oszillator-Grundfrequenz (38,9
MHz hoher als die UHF-Eingangsfre-
quenzen) ist, wie eingangs erwahnt, in
die Planung der Deutschen Bundespost
bereits einbezogen.

Die hohe Oualitot des dem UHF-Vor-
satztuner nachgeschalteten GRUNDIG-
Weitempfangstuners, insbesondere die
Ausfuhrung mit den vergoldeten Kon-
takten und der Spanngitter-Cascode-
Eingangsstufe, ergibt eine extrem hohe
ZF-Verstifirkung, wobei sich die giin-
stigen Eigenschaften der rauscharmen

Bild
Tuner mit abgeloteter
Seitenwand. Die Ein-
fiihrung des HF-Kobt...ls
am letzten Schaltkon-
takt ist deuthch zu
sehen.

Bild 5
Ergeinzung des Tuners
mit dem
UHF-Vorsatztuner

EC 93

E 88 CC bzw. PCC 88, welche als erste
R6hre auf die Silizium-Mischdiode folgt,
gOnstig bemerkbar machen.

Obwohl in beiden Fallen - Streifen-
technik" oder getrennter UHF-Vorsatz-
Tuner - auf eine HF-Vorverstarkung
verzichtet wird, ist der im Augenblick
etwas hoher liegende Aufwand fur den
mit Topfkreisen und eigenem Grund-
wellen-Oszillator versehene UHF-Vor-
satztuner dock mit sehr vielen Vorteilen
verbunden. Er ist nicht nur der Erweite-
rung des Sendernetzes gewachsen, son-
dern bringt ouch eine hohere Empfangs-
leistung.
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Isoberstreifen 7651-508
Senkschroube AM 4x6 D/N6.' HF-Leitung 7651- 5C9

r.

2,5
nF

1

+A (fur UHF-Vorsotz
Kontakt D )

rot

z6k11/1W
2,5 nF

Senkung
0,6 mm

--Zylinderschroube
M2,6x6 DIN 84

otose 0804- 012
Scheibe 9604-557
Scheibe 9604 -5 56

Ansatz entlernen

uber Kuplerfooch-
drohi ( 16,2.5 06)

on Masse

Hehrung griin

Ausfuhrung 21. Trommel einsetzen. Befestigungsfe-
mit Steckerplotte dern einschieben.

16. Bandfilfer- und Vorkreisstreifen in
Leerstellung 12 der Kanalwdhler-
Trammel einsetzen (unverwechselbar).

17. Kondensator 2,5 nF von Schalter-Lot-
ose kurz an Masse loten.

(0(\\4kf) Wider,rand)

rol (A)

Tuner Heizung (we'll;

Buick auf die LOtfohnen
if der UHF -Anschluliplotte.
11

I I

rot r 
'

I I on Ton-ZF-Adopter
I I

EIJ OA) L

UHF -Winkel 7651- 501
UHF-Vorsotz fur Kanolscholter mit Buchsenfossung

Ergiinzung des Tuners fOr UHF-Empfang

Um den Tuner mit dem UHF -Converter
erganzen zu konnen, sind verschiedene
Anderungen erforderlich. Sie sind rela-
tiv zahlreich, dodi ist die Arbeit mit
keinerlei Schwierigkeiten verbunden
und kann ohne jedes Risiko von einem
in der Fernsehtechnik bewanderten
Rundfunkmechaniker ausgefuhrt werden.
Samtliches Umbau- bzw. Erganzungs-
material (einschliehlich aller Drahte) ist
in dem UHF-Bausatz enthalten.

Es empfiehlt sich, die Reihenfolge der
Anderungs-Arbeiten gemah der folgen-
den Anweisung genau einzuhalten.

1. Tuner ausbauen.

2. Bodenblech abziehen, Seifenbleth
entfernen (mitfleren Lotpunkt erhit-
zen, Blech hochbiegen).

3. Befestigungsfedern an beiden Achs-
lagern entfernen.

4. Trommel herausnehmen.

5. Befestigungsloch fur UHF-Montage-
winkel ansenken (siehe Zeichnung
rechfs oben).

6. UHF-Monfagewinkel mit Senk-
schraube festschrauben.

7. Isolierstreifen am UHF-Montagewin-
kel einkleben.

8. Drei Litzen for Heizung und Anoden-
spannung (weil), gron, rot) It. Skizze
auf Anschluhplatte anloten. Isolier-
schlauch uber Loffahnen schieben.

9. Kupferflachdraht an Kontakt E der
Anschluhplatte anloten.

10. Anschluhplatte aufsetzen und durdi
Lotpunkte auf Schrdnklappen be-
festigen.

11. Kupferflachdrahf auf Tuner -Chassis
kurz anloten.

Bild 6
Erganzungen am Tuner

AusfUhrung
mit Ldtdsen-

plctle

12. HF-Kobel durch Chassisloch an Tu-
ner-Riickseite einfiihren, Abschirmung
kurz innen am Chassis anloten. Ader
an freien Kontakt des Kontaktfragers
loten.

13. HF-Kabel Ober Tuner-Oberseite bis
zur Anschluhplatte des UHF -Conver-
ters hihren. Abschirmung dort kurz
an Tuner -Chassis anloten (gleicher
MassepJnkt wie Flachkupferdraht).

14. Anoden-Widerstand der PCC 88
(1 k62 ' W) im Tuner austauschen
gegen 500 t2 1/2 W ax.

15. Anodenspannungs - Schaltfeder mit
Perfinax-Zwischenscheiben in vorge-
sehenem Loch der Tuner-Seitenplatte
unfer Zwischenlage der Lotose 804-
012 mit Zylinderschraube M 2,6 x 6
befestigen.

18. Shitzpunkt (bestehend aus Teil einer
Lotosenleiste) an Tuner -Chassis be-
festigen.

19. 6-kil-Widerstand zwischen Latosen-
leisfe und Schaltkontakt-Lotose le-
gen. 2,5 nF-Kondensator von Shift-
punkt an Masse legen.

20. Rote Leitung (von UHF-Anschluh-
platte) an Stutzpunkt legen.

22. Seitenblech aufschrauben und ver-
loten.

23. UHF -Converter auf Tunerachse
schieben.

24. Mit im Converter bereits enthaltenen
Schrauben (oberhalb der Antriebs-
buchse) UHF -Converter festschrauben.

25. Anfriebsachse mit drei Schrauben auf
Tuner-Feinabstimmachse festschrau-
ben bzw. (bei einer anderen Austiih-
rung des UHF -Tuners) Spannzangen-
Mutter festziehen.

26. Anschlagnocke der Pertinax-Ab-
stimmsdieibe abzwicken.

Anschliel)end wird der Tuner wieder it
dos Ger5t eingebaut.

Das HF-Kobel wird erst nach Abgleich
des UHF -Tuners an die Anschluf3plafte
des UHF -Tuners gelotet.

Die HeizanschlUsse sind gemoh Schalf-
bild auszufiihren.

Die Heizleitung vom Tuner (grun) wird
mit dem Kontakt C des UHF -Tuners ver-
bunden. An den bisherigen Anschluh-
punkt der griinen Heizleitung vom Tuner
wird mit einem weihen Schaltdrahf die
Verbindung zum Kontakt A des UHF -
Tuners gelegt.

Am Anodenspannungs-Bezugspunkf des
Tuners (schwarze Leitung; innerhalb des
Geratethassis) wird ein 2,5-nF-Konden-
solar (C 054) nach Masse geschaltet.

Bild 7
Einsatz der ZF-Streifen
in die Trammel des Tuners

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 9
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Antennenplatte ffir UHF-Aufienanschlull-
buchsen

Zum Unterschied zwischen den waage-
recht angeordneten Buchsen der UHF-
Antenne werden die UHF-Antennen-
buchsen in geringem Abstand darunter
senkrecht angeordnet. Die Antennen-
platten der neueren GRUNDIG Fernseh-
empfanger enthalten bereits die Aus-
sparungen dafur, doch sind die Buchsen
noch nicht eingesetzt. Dieses kann nach-
traglich geschehen. Es kann aber ouch
- und dos ist meist einfacher - die
komplette Antennenplatte ausgewech-
self werden.

Bild 9
Antennenplatte mit UHF-Antennenbuchsen

Zusatzlich werden auf die UHF-Anten-
nenbuchsen keramische 70-pF-Konden-
satoren gesteckt und verlotet. Zwischen
diesen beiden als Berijhrungsschutz die-
nenden Kondensatoren und den An-
tennenanschlu4stiften des UHF-Teils wird
eine 240-9.-Bandleitung (normales UKW-
Antennen-Flachkabel) gelegt.

Soweit die Umrijstung des Fernsehemp-
fangers fur den UHF-Empfang. Diese Ar-
beiten sind ouch dann erforderlich, wenn
UHF-Fernsehsender mit CCIR-Norm emp-
fangen werden sollen. Zum Empfang
von Sendern der amerikanischen Norm
sind noch einige weitere Erganzungen
nblig. Nach erfolgtem Umbau sind beide
Normen, also sowohl CCIR- als ouch US -
Norm, zu empfangen.

Erweiterung des Ton-ZF-Teils
auf amerikanische Norm

1m Hinblick auf ein zusatzlich gebotenes
Fernsehprogramm gewinnf also ouch in
Deutschland der UHF-Empfang steigende
Bedeutung. Die Moglichkeit einer echten
Programmauswahl, wie sie jetzt durch
den Empfang der US -Sender im UHF -
Band in einigen Gebieten Sod-West-
deutschlands moglich ist, bietet einen
echten Anreiz. Jedenfalls steigen die
Nachfragen nach Gersten von Tag zu
Tag und es bietet sich dem rOhrigen
Rundfunk- und Fernseh-Fachhandler die
Chance, bisher verkaufte Gerate mit
GRUNDIG Erganzungsteilen zusatzlich
auszurosten bzw. neu zu verkaufenden
Gersten einen h6heren Wert zu geben.

Mila -.re;

Bild 10. Einbau des Tonadapters (7606-002) for die US -Norm

Die Umschaltung von 5,5 MHz Ton-ZF
auf 4,5 MHz Ton-ZF wird in der Tuner-
Sfellung 12 automatisth bei UHF-Betrieb
vorgenommen, indem die mit einer
ECH 81 bestOckte Oszillator- und Misch-
stufe, die im ZF-Verstarker eingefugl
wird, Anodenspannung bekommt. Der
auf 1 MHz schwingende Oszillafor er-
zeugt zusammen mit der bei US-Norm-
Empfang ankommenden 4,5 MHz Ton-
ZF eine Summenfrequenz von 5,5 MHz,
WI' die der weitere Ton-ZF-Teil era-
schliehlich Ratiodetektor ausgelegt ist.

Im Prinzip gleicht dieses Zusatzteil den
frijher bekannten 01R-Norm-Adaptern,
nur mit dem Unterschied, dal) Kier nicht
die Differenzfrequenz, sondern die Sum-
menfrequenz benutzt wird und die vor-
und nachgeschaltefen Filter andere Da -
ten aufwe sen. Die bis Anfang dieses
Jahres ouch in der DDR benutzte 01R -
Norm arbeitet bekanntlich mil einem
Bild-Ton-Abstand von 6,5 MHz.

Der gegenuber der CCIR-Norm nur 4,5
MHz betragende Bild-Ton-Abstand ver-
langt zusatzlich im Gerat eine auf 4,5
MHz abgestimmte Tonsperre. Dieser
Sperrkreis wird meist in die Leitung
Video-End-Ohre-Kathode-Bildrehre ge-
schaltet.
Beriithichtigt man noth die durch den
geringeren Bild-Ton-Abstand bedingte
niedrigere Bandbreite der US -Norm im
Video-Verstarkerteil, so sind eigentlich
schon alle Erganzungen erwahnf, die zur
UmrUstung normaler CCIR-Empfanger
auf den UHF-Empfang in US -Norm er-
forderlich sind.

Im Zeilen- und Bild-Ablenkteil braucht
nichts geaidert zu werden. Die Zeilen-
frequenz (15750 Hz) ist ohnehin mit der
der CCIR-Norm (15 625 Hz) praktisch
identisch und der geringfogige Unter-
schied in der Bildwechselfrequerz (60 Hz
staff 50 Hz) 1610 sich mit dem Bild-
frequenzregler Jein" (vertikaler Bild-
fang, an der Unterseite des FS-Geri:ides)
qgf. mit dem Bildfangregler grab (an
der Ruckseife des Gerafes) ohne weite-
res ausgle;chen.
(Die nahezu gleiche Zeilenfrequenz bei
verschiedener Zeilenzahl kommt be-
kanntlich dadurch zustande, daf) bei

beiden Normen Bildfrequenz mal Zeilen-
zahl ca. dos gleiche Produkt ergeben,
also 50 2 x 625 15625 bzw. 60 2 x 525

15750. Die Verschiedenheit der Bild-
wechselfrequenz ist durch die Netz-
frequenz bedingt, die in Amerika 60 Hz
betragt. Senderseitig arbeitet man aus
Granden der Verhinderung von Netz-
brumm-Sforungen im Bild lieber mit Bild-
wechsellrequenzen, die der jeweiligen
Netzfrecuenz entsprechen, obwohl eine
direkte Kopplung naturlich nicht besteht.)
D e von den US-Truppen betriebenen
Fernsehsender sind in erster Linie wegen
der Ubernahme fertiger US -Programme
(auf Filmen) an die in Amerika Obliche
Norm gebunden.

Einbau des Tonadapters

Der Tonadapter wird mit zwei Schrauben
am Halteblech fur die Frontplatte be-
festigt (siehe Foto). Die Distanzrohrchen
eraschliefylich Winkel sind bereits fest
am Tonadapter montiert. Die Anschlufy-
leitungen haben bereits die richtige
Lange. Wie dos Foto zeigt, werden die
Leitungen an der Chassiswand verlegt.
Sie sind gemafy Schaltplan und Skizze
Bold 10 an die R6hren bzw. neuen Band-
fi ter anzuloten. Die rote Leitung ( An-
ode) wird an die Lotose der Kontakt-
schraube des UHF -Tuners gelegt.
Die Verbindung zwischen den Heizkon-
takten der Rohren PL 83 und EBF 89 ist
zu entfernen. Hier werden jetzt die bei-
den braunen Heizleitungen des Ton -
adapters angelotet.
Infolge der Erweiterung des Heizkreises
durch die beiden R6hren EC 93 uncl
ECH 81 wird dem Heizvorwiderstand
R 601 (auf Zeilentrafo-Abschirmkafig an-
geordnet) ein Drahtwiderstand von 100
Ohm 2 W parallel gelegt (DWD 2 Da;.
An der Fassung von R6 10 (EF 80) wird
an den mil der ECL 80 in Verbindung
stehenden Heizkontakt ein 2,5-nF-Kon-
densator (C 12) nach Masse gelegt.

Austausch der Ton-ZF-Bandfilter
Im Anschlu4 an den Einbau des Ton -
adapters werden die beiden Ton-ZF-
Bandfilter ausgewechselt. Das neue Fil-
ter 7240-052 (welches zwischen Dioden-

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 11



Leitungen vom Leilung aus
Tonadapter DiodenkosIchen

o
.1/

0 0 0
00 0
0 0 0

braun /
(Hzg.)

PL 83
(Video-Endrohre)

(Roe)

Bild 11
Verdrahtung der neuen ZF-Bandfilter

Farbkennzeichnung

EBF 89 (Ro 9 )

Bandlilier
Nr 7240-052

Elandliller
Nr 7240-051

5,5MHz

kastchen-Ausgang und Tonadapter-Ein-
gang liegt) tragt den Aufdruck .014"
auf dem Becher, Filter 7240-051 (zwi-
schen EBF 89 und EF 80) den Aufdruck
.015".

Beim Auswechseln der Ton-ZF-Bandfilter
ist auf die richfige Stellung zu achten,
die anhand der Kennlochung zu ersehen
ist. Die Filter sind gemal, Verdrahfungs-
skizze Bild 11 anzuschliefwn. Parallel
zum Sekundarkreis des ersten Band -
filters (Nr. 7240-052) wird ein 22-pF-
Kondensator gelegt.

Veranderungen im Video-Teil
Der bei der US -Norm geringere Bild-
Ton-Abstand (4,5 MHz) bedingt eine zu-
satzliche Aussperrung des 4,5 -MHz -
Tones vor der Bildrohre. Daher wird ein
Sperrkreis (9250-006 mit Kern 9257-
004) zwischen Kathode der Bildrohre
und Video-Ausgang geschaltet. Der auf
einem kleinen Pertinaxplatichen mon-
tierte Sperrkreis wid entweder (wie das
Foto Bild 12 zeigt) neben der Video-

Bild 12
Einbau des 1,5-MHz-Sperrisrel5es

Endrohre mit einem Abstandsrallchen
auf das Chassis oder unmittelbar auf
die Fassung der Bildrohre gesetzt.

Zusatzlich wird die fur die Anhebung
der hoheren Video-Frequenzen dienen-
de Spule BV 9240-001 im Video-An-
odenkreis durch einen Drahtbugel kurz-
gesdilossen. Diese Matwahme kann
haufig ouch fortfallen.

Da der Tontrap des Empfangers auf der
gleichen Frequenz bleibt, jedoch bei der
US -Norm nur 4,5 MHz Bild-Ton-Abstand

R304C303 an
5nF

o
015

g 1

EF 80
( 2.1"on-ZF-Rahre)

(Flo 10)

Lidose

Nach dem Abgleich wird das aus dem
UHF -Tuner kommende HF-Kabel an
Kontakt B der UHF-Tuner-Anschlufwlatte
gelotet.

Der Minimum-Abgleich des 4,5-MHz-
Ton-ZF-Sperrkreises
erfolgt nach Anschluf) eines HF-Rohren-
voltmeters an die Kathode der Bildrohre
(Markengeber als Mel3sender auf 4,5
MHz eingestellt). Ebenso lafyt sich die-
ser Abgleich ouch anhand eines an
dieser Stelle (Ober einen Tastkopf) an-
geschalteten Oszillographen durchfah-
ren, wenn ein FS -Signal vorhanden isf.

Die durch die 4,5-MHz-Frequenz herbei-
Kenrilochunggefarte Oberlagerung der Synchroni-

sierimpulse und deren Treppen ist auf
Minimum zu bringen. Naftalis kann der
Abgleich ouch einfach auf besfe Quali-
tat des empfangenen Fernsehbildes ge-
schehen.

besteht, mutt' die Frequenz des Nyquist-
punktes der US -Norm (37,9 MHz) ent-
sprechend abgesenkt werden. Zu die-
sem Zweck wird der Klarzeichner-Saug-
kreis auf 38,9 MHz abgestimmt. Bei voll-
eingedrehtem Klarzeichner wird dann
bei 37,9 MHz eine Absenkung von 6 dB
erreicht. Dadurch ist jedoch eine andere
Bedienung des Klarzeichners erforder-
lich. Er wird bei der CCIR-Norm nur zur
Hattie des Drehwinkels benutzt, es wiirde
sonst der Bildtrager zu sehr abge-
schwacht.

Beim Empfang von Fernsehsendungen
mit US -Norm (60 Hz Bildwechsel) besteht
keine Obereinstimmung mit der Netz-
frequenz mehr. Aus diesem Grunde ist
eine grafsere Siebung im Netzteil des
Empfangers erforderlich. In der Sieb-
kette ist ein 2 x 100 !tF-Elko zusatzlich
einzusetzen.

Abgleich-Anweisung
Der Abgleich des Tuners

Es wird nur der geanderte auf Kanal
12" mit ZF-Streifen versehene Tuner ab-
geglichen, dagegen nicht der UHF -
Tuner!

Zum Abgleich des Bandfilters wird der
Ausgang des Wobblers (GRUNDIG
Wobbelsender Typ 6016) mit dem aus
dem Tuner herausgefuhrten HF-Kobel
(siehe Tuner-Umbau-Anleitung, Punkt
12) verbunden. Da das HF-Kobel noch
nicht mit der Latose des UHF -Tuners in
Verbindung steht, ist dieser wahrend
des Abgleich-Vorganges noch auf}er
Betrieb.

Der Oszillograph (GRUNDIG Oszillo-
graph W 2, Typ 6023) wird an Melwunkt
M 1 des Tuners gelegt.

Der Vorkreis wird mif 1 kit bedampft.
Die Hacker der Bandfilterkurve werden
auf 33 MHz und 40 MHz abgeglichen.
Der Wobbelhub soil dabei gralwr als
12 MHz sein.

Zum Abgleich des Vorkreises wird der
1-kit-Bedampfungswiderstand entfernt.
Die Kurve wird nun auf Geradlinigkeit
abgeglichen, ist also nicht eingesattelf;
die Kanten liegen auf etwa 33,4 MHz
und 39,5 MHz (Toleranz: ± 0,5 MHz fur
die Bandbreite).

Der Ton-IF-Abgleich
erfolgt mit Wobbelsender Typ 6016 in
der iiblichen Weise.
Kanalwahler auf Stellung 1 (Leerkanal)
schalten.
Oszillograph an Mefwunkt M 3 (Ratio-
defektor).
Ratio -Elko C 312 (8 !tF) ablaten.
Wobblerausgang an g I der 2. Ton-ZF-
Rohre (R6 10) EF 80.

Markengeber auf 5,5 MHz einstellen.
(Falls erforderlich, Ratiofilter zuerst ab-
gleichen, normalerweise entbehrlich).

Abgleich des Filters 7240-051 (Filter-
aufdruck 015).
Wobblerausgang auf g 1 der 1. Ton-ZF-
Rohre (R6 9; EBF 89).
Durchlalykurve symmetrisch zur Marke
5,5 MHz abgleichen.

Abgleich des Ton-ZF-Filters im Ton -
adapter 7642-002 (Filter BV 9267-002).

Wobblerausgang an Eingang des Ton -
adapters (Ausgangskontakt des Filters
7240-052, am 22-pF-Kondensator) an-
schliefwn.

Filter symmetrisch zur Marke 5,5 MHz
abgleichen.

Abgleich des 1-MHz-Oszillators im Ton -
adapter.
Kanalwahler auf Kanal 12 (US -Norm)
schalten.

Wobblerausgang bleibt.
Markengeberfrequenz auf 4,5 MHz ein-
stellen.

Spule 9260-002 so abgleichen, daft'
Marke auf der Spitze de Durchlatykurve
(Mitte) erscheint.

Abgleich des Filters 7240-052 (Kenn-
zeichnung 014).
Wobblerausgang an Melwounkt M 4 (im
geoffneten Diodenkastchen, am 4-pF-

Bild 13
Loge der Frequenzen
im 1. ZF-Bandfilter

Chassis

4,5MHz

5,5MHz

Abgleich -
lrequenzen
7240 -052
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Rohrenausfdlle MW 43 - 69

Aus den Reparaturberichlen der Werks-
vertretungen konnten wir entnehmen,
daft' nach einiger Betriebszeit die Hellig-
keitsregelung vieler Rohren des Typs
MW 43 - 69 nicht mehr in den Oblichen
Grenzen moglich isf.
Eine RUckfrage beim Hersteller ergab,
daft' es sich urn Fetigungsfehler der Bild-
rohren handelt. Der genannfe Effekt der
Verschiebung der Dunkelspannungs-
werte entstand dadurch, daft' die Halte-
rung der Kathode bei der alien Kon-
struktion infolge nachfrbglicher Justage
eine mechanische Vorspannung aufwies,
so daft auf Grund thermischer EinflOsse
eine Entspannung des Materials und
damif ein Wandern der Kathode auf-
treten konnte. Eine entsprechende Urn-
konstruktion des Systems der Bildrohre
ist bereits erfolgt.
Bei den meisten Rohren lassen sich durch
geeignete Anderung des Regelbereiches
fur die Helligkeit Schwierigkeiten ve-
meiden, da sich der Zustand stabilisiert.
Unser Labor empfiehlt die Herabsetzung
der Spannunq am Giffer 2 urn 50-70 V
durch Vergroherung des Widerstandes
R 517 (z. B. im Gerat FS 336). Durch diese
Mal)nahme vermeidef man in den mei-
sten Fallen den Wechsel einer scheinbcr
defekten Bildrohre.
In Extremfallen kann eine laufende Ver-
anderung zu hoheren Dunkelspannungs-
werten erfolgen, so daft' u. U. ein Kurz-
schluh zwischen Wehneltzylinder und
Kathode eintritt.

Kondensator C 232, siehe Gesamtschalt-
bild FS 336'57) bzw. bei alteren Gersten
an Mehpunkt M 2.
Wobblerausgangsspannungsteile auf
Null drehen.
Markengeberfrequenz 4,5 MHz mit 800
Hertz modulieren.
Die Modulationsfrequenz erscheint auf
dem Oszillographenschirm.
Mit 4,5-MHz-Sekundarkreis den Band-
filterkreis auf gotyfe Amplitude des Os-
zillogramms einstellen.
Kanalwohler auf 1 schalten.

Wobblerausgangsfeiler wieder auf-
drehen.
Markengeberfrequenz auf 5,5 MHz ein-
stellen.

Durch Abgleich des 5,5-MHz-Primar-
kreises Bandfilterkurve symmetrisch zur
Marke 5,5 MHz abgleichen.
Notfalls 1613f sich der Ton-ZF-Teil ouch
nach dem empfangenen Sender ab-
gleichen.

Der Klarzeichner

wird auf 38,9 MHz abgeglichen. Dabei
ist der Regler auf maximale Wirkung
einzustellen.
Beim Empfang der US -Norm soli der
Klarzeichner in die zweite Halfte seines
Drehbereiches gestellt werden, also
zwischen 1'2 und Max. Wahrend die
Minimal-Stellung durch einen roten
Strich gekennzeichnet ist, empfiehlt es
sich, die zweite Drehbereich-Halfte durch
einen Farbauffrag (z. B. blau) zu kenn-
zeichnen. Beim Erscheinen des blauen
Teils der Rendelscheibe ist dann die fur
die US -Norm richtige ZF-Kurvenform
eingeschaltet.

Uberlastung der Gleichrichterrohre DY 85 und des Zeilentrafos
durch unzweckmaBige Hochspannungs-Prufung"

In lefzfer Zeit wird uns haufig die Rohre
DY 86 als delekt gemeldet. Wir mochfen
Sie aus diesem Grunde noch einmal mit
den Gefahren verfrauf machen, die far
diese Rahre und for den Zeilentrafo bei
Reparafurarbeiten auftrefen, wenn die
HochspannungsprOfung nicht ordnungs-
gembh durchgefahrt wird.
Das Vorhandensein der Hochspannung
wird oft dadurch festgestellt, dah der
Reparaturfechniker das Ende des Hoch-
spannungskabels soweit dem Chassis

bis ein StromObergang durch
die Luft eintritt (Oberschlag). Bei einem
solchen Kurzschluh" flief3t ein Strom von

ca. 15 mA, den der Zeilentrafo nichf gut
verfragt. Die Hochspannungsgleichrich-
ferrohre DY 86 wird bis zum GlOhen des
Anodenbleches erhitzt, und durch die
Oberlastung wird entweder die Kathode
Laub oder aber der Heizfaden schmilzt.
Man kann solche vorangegangenen
Oberlastungen daran erkennen, daft' die
Vernicklurtg fropfenfOrmig am Anoden-
blech herunterlauff.
Wir bitten alle Techniker, die Hochspan-
nungsmessung bei den Fernsehgeraten
grundsatzlich nur mit dem GRUNDIG-
Rohrenvolimefer (Typ 159) mif Mehtaste
Typ 245 / 30 kV durchzufuhren.

Bildschirmfehler
Obwohl von den Rahrenherstellern
strenge Mafystabe an die Oualitaf der
Bildschirme gelegt und keine When ge-
scheuf werden, eine weifere Qualitafs-
steigerung zu erreichen, kommt es frotz-
dem vor, daft' der eine oder andere
Kunde einmal eine Luffblase, Schliere
o. a. in der Sichtfloche des Bildrohren-
kolbens entdedd und beanstandef.
Sicher wird schon mancher Fachhandler
vor der Frage gesfanden haben, ob es
sich bei derartigen Beanstandungen urn
einen reklamationsfahigen Fehler han-
dell oder ob kleinere Fehler zulossig
sind. Wir geben Ihnen daher die Stel-
lungnahme eines frihrenden Rahren-
herstellers zu diesem Problem bekannf:
Vom technischen Sfandpunkt erscheint
es nicht vertretbar, an die Glasqualitat
hohere AnsprOche zu sfellen, als sie zur
Erzielung einer gufen Bildwiedergabe
im praktischen Betrieb erforderlich sind.
Das bedeufef, dot im bewegfen Fern-
sehbild die Schirmfehler aus normalem
Befrachfungsabstand nichf als storend
empfunden werden sollen. Unsere Glas-
vorschriff entsprichf durchaus dieser For-
derung. Nach unserer Ansicht k6nnen
daher die von Ihnen genannfen Schwie-
rigkeiten mit Kunden immer nur bei
Befrachfung von nicht eingeschalteten

Gersten auffreten, wobei dann aller-
dings tinter Umskinden ouch sehr kleine
Glasfehlet aus bsthetischen Grunden
und Unkenntnis der fechnisch erforder-
lichen Glasqualitat beanstandet werden
k8nnen. Hier muhte durch enfsprechende
Hinweise der Handler in die Lage ver-
sefzf werden, den Kunden zu Ober-
zeugen, duty seine Forderungen weif
Ober das Ziel des technisch Sinnvollen
hinausgehen.
Auf der anderen Seife mutt' gesagf wer-
den, duty die jetzige Glasqualitat nur
mif groher Sdiwieigkeit bei den Glas-
fabriken durchgedruc:kt werden konnte
und heute durchaus dem Welfsfandard
enfsprichf. Eine weifere Steigerung der
Oualifof isf bei dem derzeitigen Stand
der Technik nicht zu erreichen, denn
eine Verbesserung des Endprodukfes
auf dem Wege einer Erhohung des ohne-
dies schon sehr hohen Ausschusses in
der Glasiabrikation konnte nicht ohne
kommerzielle Folgen bleiben."
Aus dieser Sfellungnahme geht hervor,
duty kleinere Schirmfehler durchaus auf-
frefen und seitens der Rohrenhersfeller
als zulass g gelten, sofern sie im beweg-
fen Fernsehbild aus dem normalen Be-
trachtungsabsfand (5 fache Bildrohren-
grahe; z. B. 5 x 43 cm - ca. 2 m bei einer
43-cm-Bildrohre) nicht wahrnehmbar,
also nich+ sforend empfunden werden.

Dart man die Wechseispannung an der ZEilen-Endriihre messen?
In unserem Beifrag Fehlersuche und
Reparaturen an Zeilentrafos" (Heft 1 2

1957) schrieben wir im Abschnitt
Keine Hochspannung. Merkmal: Keine

R 515 (Schirmaitterwiderstand) hat Un-
terbrechung. Keine oder sehr geringe
Wechselspannung an der Anode der
PL 81 bzw. PL 36.

Unser Leser, Herr Dipl.-Ing. Stefan Biro,
Motale (Schweden) schreibt uns hierzu:
... Mit dem genannfen Satz wird viel-
leichf jemard die Neigung haben, die
Wechselspannung an der Anode wirk-
lich zu messen, und das bedeufef
Lebensgefahr. An der Anode der Zellen-
Endrehre gibt es eine ca. 4 kVss hohe
impulsformige Spannung, und selbstver-
standlich konnen die gewohnlichen Meh-
insfrumente, Oszillographen und nor-
malen Leikngen diese Hochspannung
nicht aushallen. Im Schalfbild kann man
sowieso keine Wechselspannungswerfe
an dieser Stelle ablesen, so dot der
Werksfaff - Techniker efwa gemessene
Werte nicht vergleichen kann ..."
Wir danken, wie alien Einsendern von
kritischen Sfellungnahmen, auch un-
serem Leser, Herrn Dipl.-Ing. Biro und

geben den in jeder Hinsicht unsere Zu-
stimmung findenden Hinweis in unserer
Zeitschrift gern bekannf.

Es isf in der Tat so, duty eine Messung
an der Anode der PL 81 bzw. PL 36
stets sehr gefahrlich ist, und wir haben
ouch aus diesem Grunde kein Oszillo-
gramm bzw. einen Impulsspannungs-
Spifze-SF>itze-Werf an diesem Punkt an-
gegeben.

Wi:ihrend °Ile Obrigen Mehpunkte, die
im SchalIbild als Oszillogramme mit
Vss - Wert angegeben sind, mit dem
Universal-Tastkopf Typ 6035, der zu un-
seren Oszilloqaphen paht und einen
Spannungsfeiler von 1:20 entholf, ohne
Gefahr gemessen werden konnen, soli
man auf eine direkte Messung an der
Anode der Zeilen-Endrohre unbedingt
verzichten. Es genOgt im allgemeinen
ouch, die hinter der Hochspannungs-
Gleidirichterrehre DY 80 bzw. DY 86
auffretende Gleichspannung zu messen.
HierfOr eignef sich besonders unser
Universd-Rohrenvoltmeler Typ 159 in
Verbindung mit der Hochspannungs-
Mehtaste fOr 30 kV, Typ 245 III.

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN
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(GRunDuG)
MeBgerate:

Anwendungsgeblet

Der Rechteckgenerator 221 dient zur Er-
zeugung von Rediteckspannungen im
Frequenzbereich von 50 Hz ... 500 kHz.
Eine Rechtedopannung kann (nach Fou-
rier) als ein sehr breitbandiges Fre-
quenzqemisch von Sinusschwingungen
betrachtet werden, die in ihren gegen-
seifigen Phasenlagen exakt einander zu-
geordnet sind. Das Frequenzspektrum
erstreckt sich hierbei von ungefahr 1'12
bis ungefahr zum 40 fachen der jeweili-
gen Rechteckfrequenz. Dieser grohe Ge-
halt an harmonischen und subharmoni-
schen Schwinqungen ermoglicht eine
schnelle und dodi genaue Oberpriifung
von Verstarkern, oder audi anderen
Schaltelementen, in bezug auf ihre Ober-
tragungseigenschaften nach Phase und
Amplitude. Die Aufnahme von Frequenz-
und Phasenverlauf eines allgemeinen
Vierpoles (z. B. Kabel u. ist im all-
gemeinen zeitraubend und auherdem
mit einem relativ grol)en Mehaufwand
verbunden. Eine ObeprUfung mit Recht-
eckimpulsen hingegen laht sich schnell
durchfiihren und ist wesentlich aufschluh-
reicher; besonders bei Fernseh-Bild-Ver-
starkern, bei welchen der Phasenverlauf
von entscheidender Bedeutung ist. Nur
wenn alle der im Rechtedcimpuls ent-
haltenen Teilschwinqungen amplituden-
und phasentreu Ubertragen werden,
kann die Ausgangsspannunq die gleiche
Kurvenform wie die Eingangsspannung
haben.

Durch diese Vorteile bedingt, setzt sich
das Prufverfahren von Verstarkern oder
anderen Schaltelementen mittels Rechl-
eckimpulsen in stetig steigendem Mahe
durch. Zur Erzeuqunn der benofiaten
Impulse dient der Rechteckgenerator 221.
Grohter Wert wurde bei ihm auf die
Einhalfunq einer exakten Rechteckform
nelegt, denn nu dann, wenn die zur
PrUfunq verwendeten Rechtecksoannun-
aen extrem steile Anstiegs- und Abfall-
flanken sowie genaue waagrechfe
Dacher besitzen, ist das ganze durch ein
Rechteck dargestellte Frequenzspektrum
unverzerrt in der Impulsspannuna ent-
halten und damit erst eine wirklich ein-
wandfreie Priitung von Verstarkern cller
At moglich.

CO Frequenzeinstellung, Grobregler
Frequenzeinstellung, Feinregler
Ausgangsbuchse der
Rechteckspannung

Amplitudeneinstellung,
Grobregler

O Amplitudeneinstellung,
Feinregler
Synchronisations-Buchsen
Triggerimpulse

O Synchronisationsstarkeregler
O Netzschalte

Einschaltkontrolle
Rechtecksymmetrieregler

e Netzspannungswahler
e Sicherungen

Rechteckerzeugung

Der Rechteckerzeuger ist ein Multivibra-
tor in der bekannten Grundschaltung.
Die Frequenzgrobstufen werden durch
Umschaltung der Kopplungskondensa-
toren zwischen Anode und Gitter ein-
gestellt, wahrend die Feineinstellung
der Frequenz durch die positive Vor-
spannung an der geerdeten Seite der
Gifferableitwiderstonde erfolgt.

Begrenzer

In der folgenden Begrenzerstufe wird
die saubere Rechteckform hergestellt.

Endstufe und Ausgang

Die Begrenzerstufe steuert die Endstufe,
die auf einen umsdialtbaren Auhen-
widerstand (Amplitudengrobeinstellung)
arbeitet.

Die Amplituden-Feineinstellung erfolgt

Rechteckgenerator Typ 221

Das Schaltungsprinzip
am Schirmgitter der Endre:41re. Der In-
nenwiderstand des Ausgangs betragt in
allen Stufen 150 52.

Synchronisation

Zur Sicherstellung guter Synchronisa-
tionsmoglichkeiten ist ein besonderer
Synchronisationsverstarker eingebaut,
der den Multivibrator steuert. Die Syn-
chronisationsstorke ist durch Steuerung
der Verstarkung des Synchronisations-
verstarkers einstellbar.

Impulsausgang

Kathodenstromanderungen beim Kip -
pen des Multivibrators werden an einen
Impulsausgang gefiihrf, so dal) die hier
auftretenden positiven und negativen
Impulse dem Rechteckgenerator entnom-
men werden konnen.

4 Q

BiId 1
Die Bedienungs-
griffe des
Rechteckgenerators

14
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BiId 2
Die Scsallung des
Rechteckgenerators
Typ 221
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Technische Daten
Kurvenform
Anstiegszeit (10 ... 90"'o, von negativen
Amplituden nod.' Null) 0,02 ttsek.
Abfallzeit (von Null zu negativen Am-
plituden) 0,03 ttsek.
Waagrechte Kanten (bei 50 Hz) flash
innerhalb ± 0.25 db
Nachgleichmoglichkeit der Rediteck-
symmetrie
Frequenz
Grobeinstellung: Umschaltbar in 8 Be-
reiche
50 Hz ... 500 kHz
Feineinstellung: 1 : 4,
Fehlergrenze der Skala ± 10":0
Ausgang
Asymmetristh, einpolig an Masse R!
150 U. Amplituden gehen von Null nadi
negativen Werten
Amplitude
Grobeinstellung umschaltbar in 3 Stufen:
0,1 ... 3,0 Vss bei 150 12 Abschluf3 bzw.
0,2 ... 6,0 Vss im Leerlauf
Feineinstellung kontinuierlich innerhalb
der Grobbereiche
Synchronisation
a) des Rechteckgenerators

Durch Spannungen - 1 Vss
Synchronisationsstarke einstellbar

b) zur Synchronisation anderer Gerate
liefert der Rechteckgenerator positive
und negative Steuerspannungen
(Trigger -Impulse) von ca. 3 Vss und
etwa 1 iisek. Dauer

Rohren und Gleichrichter
3 x EC 81, EC 92, EL 803, 2 x B 250 C 90
Netzteil
110 220 V, 40 ... 60 Hz, mit Spannungs-
wohler umschaltbar
Leistungsaufnahme ca. 50 VA
Gehduse
Silbergraues Eisenblechgehause mit
sdiwarzer Beschriftungsplatte
Abmessungen
Halle 315 mm
Breite 200 mm
Tiefe 155 mm
Gewicht
ca. 6 kg
Mitgeliefertes Zubehor
Verbindungskabel 6050
Lieferbares Zubehbr
Anpassungsglied 704 zum Ubergang
von Z 150 12 auf Z 75 12

EC 92

im

RI4

3* a o

SO

Plg
31(

r

150

EC 81
(Re 1)

11

21_

T

Rry

30*

12

..0.3V n
6t, Aschlua
T,1 150a

11475 or 1

m--A
35

Rps

2I1

Ra 27

c Rte
3k

Rag

SO

Rn
Ru (Fr) 30*

k ROW

n Rao
20

EC 81 EC 81
(pc (A64)

Die Bedienung des1Rechteckgenerators
Mit dem Netzschalter Q wird das Gerat
in Betrieb gesetzt. Das Signallampchen

zeigt den eingeschalteten Zustand
an. Nash etwa einer Minute Anheizzeit
ist das Gerat betriebsbereit.

Zur einwandfreien Warmeabfuhr ist auf
eine gute Erthiftung des Gerates zu
achten. Die EntliAtungslocher im Ge-
house chirfen m Betrieb nicht abgedeckt
werden.

Der Rechteckausgang
Zur Entnahme der Rechtedapannung
dient eine abgeschirmte HF-Buchse O.
Ein dazu passendes 150-Ohm-Kabel mit
Koaxial-Steckern wird mitgeliefert. Zum
Obergang auf normale Buchsen mit
19 mm Abstand dient eine zu den Stek-
kern passende Erdschelle.

Frequenzeinstellung
Die Grobeinstellung erfolgt mit dem
Sdialter 0 in folgenden 8 Stufen:

50 Hz ... 150 Hz 5 kHz ... 15 kHz
150 Hz ... 500 Hz 15 kHz ... 5C kHz
500 Hz ... 1500 Hz 50 kHz ... 15C kHz

1500 Hz ... 5000 Hz 150 kHz ... 50C kHz
Die Feineinste lung erfolgt mit dem Fein-
einsteller 0, der direkt die Ablesung der
Frequenz erlaubt. Die Fehlergrenze der
Skala betragt ± 10° 0.

Amplitudeneinstellung
Die Grobeinstellung erfolgt mit dem
Schalter Q in drei Stufen

0,1 ... 0,3 Vss I
0,3 ... 1,0 Vss ; bei 150 12 Abschluly
1,0 ... 3,0 Vss 1

0,2 ... 0,6 Vss
0,6 ... 2,0 Vss
2,0 ... 6,0 Vss 1

bei Leerlauf

Zur Feineinstellung dient der Feinein-
steller a der die Ablesung in Spannung
von Spitze zu Spitze (V55) bei Abschlury
mit 150 12 gestattet, wobei die Fehler-
grenze der Skala wiederum ± 10°/o
betragt.

Zusatzeinrichfungen

a) Synchronisation
Durch die Buchsen Q ist die Mag-
lichkeit gegeben, den Rechteckgene-
rotor zu synchronisieren. Dazu sind
Sinusspannungen oder positive Im-
pulse - 1 Vss erforderlich. Die Starke
der Synchronisation kann durch den
K-topf Q eingestellt werden.

b) Impulsausgang
Fiir die Synchronisation anderer Ge-
rate (z. B. des angeschlossenen Os-
zillographen) liefert der Rechteck-
generator positive und negative
Steuerspannungen (Triggerimpulse)
von ca. 3 Vs, und etwa 1 ttsek.
Dauer an den Buchsen O.

Die Symmetrie der Impulse, d. h. das
Verhaltnis von Impuls zu Periodendauer
(im allgemeinen 1) kann durch den
Trimmer Q nachgestellt werden. Da-
durch ist audi bei Altern der Rahren das
Tastverhaltnis 1:1 gewahrleistet.

Netzteil
Der Netzteil ist fur Wechselspannungen
von 110 und 220 V bei 40 ... 60 Hz aus-
gelegt.

Dem Netzteil werden neben den Heiz-
spannungen zwei verschiedene Gleich-
spanlungen entnommen, die durch zwei
getrennte Sekundarwicklungen mit Hilfe
zweier Selengleichrichter B 250 C 90 er-
zeugt werden. Die eine Gleichspannung
dient zur Speisung des Multivibrators
und der Begrenzerstufe, die zweite Spei-
sung der Erdstufe.

Der Rechteckgenerator 221 ist im Werk
auf eine Netzspannung von 220 V ein-
gestat. M t dem Spannungswahler
an der Ruckseite des Geriates ist eine
Umschaltung auf 110 V moglich.

Die Sicheru-tgen befinden sich eben-
falls ouf der Ruckseite. Ein Auswechseln
beim Umschalten der Betriebssponnung
ist nicht erforderlich.

Ober die vielfaltigen Anwendungsge-
biete des Rechteckgenerators berichtet
der nachfolgende Beitrag.
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Messungen mit dem Rechteckgenerator
PrUfung von Verstarkern

Eine Voraussetzung fur Verstarkerprii-
fungen 1st das Vorhandensein eines
grohen Frequenzspeldrums. Das Auf-
treten hoherer Harmonischer ist von der
Flankensteilheit der Rechteddmpulse
abhangig.

Durch die grohe Flankensteilheit des
Rechteckgenerators 221 ist diese Voraus-
setzung erfullt. Zur Anzeige client je
nach Frequenzbereich des zu messen-
den Verstarkers ein Breitband-Oszillo-
graph, der durch entsprechend grohe
Bandbreite des Mehverstarkers die Vor-
aussetzung zur fast unverfalschten Wie-
dergabe der Rechtecke erfullt. Zur Un-
tersuchung von Niederfrequenzverstar-
kern ist ein Oszillograph mit linearer
Frequenzcharakteristik bis mindestens
200 kHz erforderlich, wahrend fur Bild-
verstarker u. a. eine Bandbreite des
Mehverstarkers bis 10 MHz unerlahlich
ist.

Wird ein anderer Oszillograph verwen-
det, mut, vor Beginn der Verstarker
untersuchung der Rechteckgenerator
direkt an den Oszillographen ange-
schlossen und die etwaigen Verformun-
gen der Rechtecke des Oszillographen
bei den vorgesehenen Mehfrequenzen
festgestellt werden. Diese Verformung
muh bei der Auswertung der Verstarker-
untersuchung berii&sichtigt werden. Die
Verzerrungen des untersuchten Verstar-
kers sowohl in bezug auf Phase als ouch

mungen der Rechtecke. Durch Mange'
des untersuchten Verstarkers konnen
sick folgende Spannungskurvenverlaufe
ergeben:

Bild 3 zeigt das Eingangsrechteck, wie
es der Rechteckgenerator liefet. Bei ein-
wandfreier Verstarkung ergibt sich am
Ausgang des Verstarkers wiederum das-
selbe, unverformte Rechteck.

5

6

Eine Neigung des Rechteckdaches deutet
auf einen Phasenfehler hin.
Bild 4 zeigt Phasenvoreilung bei tiefen 7

Frequenzen.

16

Bild 5 Phasennacheilung bei tiefen Fre-
quenzen.

Eine Wolbung im Rechteckdach deutet
auf Amplitudenfehler hin. Ist das Dach
nach oben gewolbt, so bedeutet das
eine Hervorhebung der tiefen Frequen-
zen. 1st hingegen dos Dach durchhan-
gend, dann bedeutet dos Abfall der
tiefen Frequenzen. Resonanzen im Ver-
starker (Oberschwingen) erscheinen als
Schwingungen auf dem Rechteckdach,
wie es Bild 6 zeigt.

Die Aufnahmen wurden mit einem Recht-
eckgenerator 221 und einem Breitband-
oszillographen 705 A in Verbindung mit
einem Photovorsatz hergestellt. Es wurde
ein normal empfindlicher Film 17'10" DIN
verwendet, wobei zur Erh6hung der
Schirmbildhelligkeit das Nachbesdileu-
nigungsgerat 6002 an den Elektronen-
strahloszillographen angeschlossen war.

Der Einfluh des Frequenzganges sei im
Folgenden naher erlautert:

Ist der Einschwingvorgang, bezogen auf
die halbe Sprungamplitude, nach oben
und unten vollig symmetrisch (Bild 7), so

ist das System frei von Phasenverzer-
rung. Der Phasenwinkel steigt linear mit
der Frequenz an, d. h. die Phasenlauf-

drzeit und die Gruppenlaufzeit
sind konstant.

In den Abbildungen 8 a, 8 b und 8 c
sind drei Oszillogramme wiedergege-
ben, die

8 a) den Einschwingvorgang eines nor-
malen dreigliedrigen Tiefpasses,
bei dem mit steigender Frequenz
ouch die Laufzeif zunimmt,

8 b) den des gleichen Tiefpasses mit
nachfolgender Phasenkorrektur
durch ein Briickenglied und

8 c] den Einschwingvorgang bei sehr
grohen nichtlinearen Verzerrungen,
zeigen.

Die Symmetrie des Einschwingvorganges
isf daher eine gute und empfindliche
Anzeige fOr konstante Phasenlaufzeit.
Die Anstiegszeit von 10" o auf 90"'n des
eingesdiwungenen Zustandes bestimmt
die obere Grenzfrequenz des Systems.

8a

8b

8c
Setzt man ein System mit linearem Pha-
sengang oder nur geringen Phasenver-
zerrungen voraus, so kann man aus der
Einschwingzeit r , die bei Phasenlineari-
tat etwa der Anstiegszeit von 10",/o auf
auf 90" I/ entspricht, die mittlere obere
Grenzfrequenz fm nach der Formel be-
rechnen fa, = 21,
dabei ist, wenn man den Ubertragungs-
fakto mit V - 1 bei der Frequenz f
o ansetzt: fm = V(f) df
(Siehe Bild 9).

90%

vv.

9

Bestimmt der Phasengang die Art des
Anstiegs bezUglich der Symmetrie des
oberen und unteren Teiles, so ist der
Dampfungsverlauf fiir die Art des Ein-
schwingens (z. B. mit oder ohne Uber-
schwingen) mahgebend.

Allgemein kann hierzu folgendes gesagt
werden:

Fallt der Obertragungsfaktor bei ver-
haltnismahig tiefen Frequenzen begin-
nend Iangsam ab, wie z. B. bei einem
RC-Verstarker ohne oder mit geringer

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN



L-Kompensation, su Intl kein Ober- Untersuchung von Schaltelementea
schwingen auf (Bald 10). 1st er iiber einen

10

weiteren Frequenzbereich konstant, urn
dann sehr schnell abzusinken, oder be-
sitzt er in der Nahe der Grenzfrequenz
eine Resonanzstelle, so trill mehr oder
weniger starkes Oberschwingen auf
(Bilder 11 a und 11 b). Dieses Ober -

1 1 a

11 b

schwingen kann nach Art einer ge-
dampften Schwingung oder in Form
einer e-Funktion abklingen, je nachdem
sich die Frequenzanhebung auf einen
schmalen oder breiten Frequenzbereich
erstredd.

Zeigen die Dacher der Rechteckspan-
nung einen konvexen oder konkaven
Verlauf, so kann auf eine Anhebung
bzw. Absenkung des Obertragungsfak-
tors im Bereich der Rechteckgrundfre-
quenz geschlossen werden.

Ein linearer Abfall der Dacher in Rich-
tung der Zeitachse deutet in erster Linie
auf Phasenverzerrung der tiefen Teil-
frequenzen der Rechteckwelle. Der Ober-
tragungsfaktor bleibt dabei annahernd
konstant Mild 12).

12

Erhalt man am Ausgang des Verstarkers
ein unverzerrtes Rechteck, so ist damit
sichergestellt, dot) in einem Bereich zwi-
schen f 12 und Co. 35 f, wobei 1 die
Rechteddrequenz bedeutet, der Verstar-
ker sowohl amplituden- als ouch pha-
senrichfig arbeitet.

Vergleich von Verstarkern
Die Untersuchung mit Rechtecken kann
ouch sehr einfach zum Vergleich zweier
Verstarker in bezug auf Amplituden-
und Phasenwiedergabe dienen. Beide
Verstarker erhalten die gleidie Recht-
ethpannung. Die Ausgangsspannung
des ersten Verstarkers wird dem einen,
die des zweiten dem anderen Platten-
paar eines Oszillographen zugefiihrt.
Bei Gleichheit der Verstarker in bezug
auf ihre Clbertragungseigenschaften er-
gibt sich auf dem Bildschirm eine gerade
Linie.

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN

Analog diesen Messungen an Verstar-
kern kann der Rechtedgenerator, unter
anderem, zur Untersuchung jedes ande-
ren Gliedes einer Tonfrequenziibertra-
gungsanlage vom Mikrophon bis zum
Lautsprecher dienen. Auch Untersuchun-
gen von Tonband- und Schallplatten-
geriaten sind genau so schnell durchzu-
fahren, wie Messungen an HF-Kreisen
und Schaltelementen.

Mit Rechtecken modulierte
Hochfrequenzspannungen
Als weiteres Anwendungsgebiet des
Rechteckgenerators besteht die Moglich-
keit, HF-Mel3sender mit Rechtedcen zu
modulieren. Auf diese Weise ist z. B.

eine Untersuchung von Empfangern
ohne Eingriff in das Gerat maglich.

Lauf zeitmessungen
Mit dem Rechteckgenerator 221, dem
Breitbandoszillographen 705 a und dem
Elektronischen Schalter 710 ist die Mes-
sung von Laufzeiten auf Leitungen,
Kabeln, Laufzeitketten u. a. moglich.
Auherdem kannen Wellenwiderstande
und Leitungsanpassungen auf einfache
Art bestimmt werden.
Schriftium:
J. Willer, Die Obertragung der Sprungfunktion
durci den gegengekoppelten Verstarker, F. T. Z.
(1951) H. 12 S. 547-551.
J. Muller, Die Bestimmung des Amplitudes.
Phosenyan9es von linearen Obertragungssyste.
men mit Hilfe von Rechtedcwellen. F. T Z. (1951)
H. 5 S. 211-220.
J. Willer, Die NI:Jung von Fernsehijberragunps-
systemen mit Hilfe von Rechteckwellen, F. u. T.,
1952, H. 12 S. 617-631.
P. M. Seal, Square -wave analysis of compen-
sated amplifiers, Proc. I. R. E. 37 (1949), Jan.
S. 48-58.

Fernbedienung des Tonband-
koffers TK 830
mit dem Fuhchalter 222

Wird der Tonbandkoffer TK 830 mit
einem normalen Fuhschalter 222 betrie-
ben, so tritt eine Aufsprechverzagerung
ein. Durch eine geringfOgige Vereinfa-
chung des Fulyschalters ist diese Ver-
zogerung weitgehendst zu beheben. Es
handelt sich dabei urn folgenden Vor-
gang:

Bei angeschlossenem aber nicht ge-
driicktem Fuhschalter ist der Andruck-
magnet abgefallen und das Relais N
gezogen (die Kontakte 5 und 1 des Fern-
bedienungsanschlusses sind verbt.nden).
Driickt man nun auf die rechte Taste des
Fulyschalters, so zieht der Andruck-
magnet sofort und setzt das Band in

Linker Knopf
(Riicklau f )

7en6adteAnek

Bewegung. Das Relais N fault jedoch mit
Verzogerung (C 58) ab, wodurch der
reklamierte Effekt, das verspiitete Ein-
setzen der Tonfrequenz, bewirkt wird.
Auf die Betatigung des Relais N kann
jedoch nicht verzichtet werden, da zur
Unterdriickung von Krachgerauschen
durch Schaltfunken, die z. B. beim Wen -
den entstehen, das D-Relais mil n 3 erst
nach abgeschalteter Tonfrequenz frei-
gegeben wird. Eine Beseitigung dieser
Schwierigkeit ist durch die Umschaltung
des Fulyschalters nach anliegendem
Schaltbild moglich. Der Federsatz kir
den Riicklauf muf) dazu gegen einen
Federsatz nach Zeichnungs-Nr. 0632-
003 ausgetauscht werden.

Fernbedienungs-
Sleeker

5

Rechter Knopf
(Vor tau I )

tenozette-Setoice

22.n.

0, 22 pF
T125V

Beseitigung einer Kontaktstorung bei der Stenorette

Es zeigte sich in einigen Fallen, dal, der Kontakt RM 2 des Racklaufmagneten nach
;angerer Betriebszeit Schweifsstellen aufwies, die eine einwandfreie Kontaktgabe
beeintrachtigen. Diese Erscheinung war die Folge eines zu hohen Aulladestromes
des Elektrolytkondensators C 22, wenn der Kurzriicklauf unterbrochen wurde, bevor
die vollige Aufladung erfolgt war. Dieses war bei frOhzeitigem Loslassen der Ruck-
lauftaste der Fall.
Ab Fabr.-Nr. 131 000 (Datum 30. 6. 1957) sind alle Stenoretten der Ausliihrung C
mit einer Anderung versehen, die eine Beeintrachtigung der Kontaktgabe durch zu
hohe Schaltstrame verhindert. In die bisher nach Masse fOhrende Verbindung des

RM 2-Kontaktes wurde ein Widerstand von
500 c> gelegt. Wir emptehlen den Werkstatten,
diese Anderung, wie sie der nebenstehende

R25 Schaltungsauszug zeigt, bei allen alteren
1 fin1W Stenoretten nachtraglich durchzufiihren, urn die

eingangs erwahnten Mangel endgultig zu
beseitigen.

+24V
C22 1127.11

nll
500,4 50011

/RMil
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Nachtraglicher Einbau
von DEAC-Zellen in GRUNDIG Reiseemphinger der Saison 1957
In der Serie unserer Reiseempfonger der
Saison 57 wurden der Concert -Boy und
der Drucktasten-Boy vom Werk aus mit
DEAC-Zellen ausgeriistet, wahrend die
Typen Micky -Boy, Transistor -Boy und
die beiden Ausliihrungen vom Teddy -
Boy aus verschiedenen Gri.inden mit
Trockenbatterien betrieben werden.

Gelegentlich wurde aus Abnehmerkrei-
sen der Wunsch geoulyert, nachtraglich
in diese mit Trockenbatterien betriebe-
nen Gerate DEAC-Zellen oder -Batte-
rien einzubauen, urn die Vorteile der
nahezu kostenlosen Aufladung am Licht-
netz in Anspruch nehmen zu k6nnen. Bei
der Mehrzahl dieser Empfiinger ist der
nachtragliche Einbau dieser Batterien
mit geringen Schaltungsanderungen
moglich, beim Teddy -Boy T jedodi be-
darf es groherer Umanderungen. Wir
mochten daher eine Anderung dieses
Gerates nicht empfehlen, zumal seine
Betriebskosten pro Stunde sehr niedrig
liegen.

Wir geben nachstehend Anweisungen
und Schaltskizzen, nach denen die er-
forderlichen Anderungen bei den ein-
zelnen Gersten in der Rundfunk-Werk-
staff vorgenommen werden konnen. Die
Kier angegebenen Losungen sind Emp-
fehlungen, die out Wunsch mitgeteilt
werden. Die Gewahr fur richtige Aus-
fuhrung der erprobien Schaltungen
6bernimmt in diesem Fall die ausfa-
rende Rundfunk-Werkstatt.

I. Micky -Roy 57:

Dieser Empfanger enthalt fur die Hei-
zung nur eine Monozelle, deren Platz
dann durch die DEAC-Zelle BD 3 ein-
genommen wird, so doh die Parallel-
schaltung einer weiteren Monozelle aus
raumlichen Griinden entfallt. Das Gerat
kann also bei geladener Batterie jeweils
ca. 20 Stunden betrieben werden und
bedarf dann der Nachladung. Der Urn-
bau geht in folgender Weise vor sich:

1. Die DEAC-Zelle BD 3 in den Behalter
fur die Monozelle fest einlolen.

2. Den Widerstand R 25 10 52 zwischen
Punkt 16 des Wellenschalters und
Masse abloten.
Bei einem Ladestrom von 120 mA
betragt die Ladezeit 28 Stunden.

Micky -Boy 57
I-

RK
45011
0,5W

N-19-sw(Ith

Arm. (29

T1225I,F/15V

II. Transistor -Boy 57:

Eine DEAC-Batterie 5 x 900 D wird in
dem fur die Zeltlampen-Batterie vorge-
sehenen Raum untergebracht und mit
Aluband oder dgl. befestigt. One An-
schliisse verlotet man mit den Kon'akt-
platten kir die Trocken-Batterie. Der

Pol (rot) wird von hinten gesehen mit
der rechten, der - Pol (blau) mit der
linken Kontaktplatte verbunden. Fol-
gende Schaltanderungen sind vorzu-
nehmen:

1. Die Leitung vom Ladeschalter zur
Schaltbuchse (Netz-Batterie-Schalter)
von Schaltbuchse abtrennen und ver-
langern an DC-Trafo. Es kommt eine
Leitung hinzu vom gleichen Kortakt
der Schaltbuchse zur oberen Kontakt-
feder des Netz-Batterie-Schalters,
der die Drossel 9218-009 bei Batte-
riebetrieb Oberbriickt.

2. Die Leitung vom blauen Anschluly
des Gleichrichters E 14 C 350 zum
Ladeschalter entfallt. Die griine Lei-
tung des Netztrafos, die zum Lade-
schalter fart, muf) abgelotet, gekorzt

11-NL
61.59 Al

23

50A OF97 OF96 01636 CIAF16
I/2W 00000 dialler( ImIr IasM1

6,S11 IL, c,liss.,A,
031
13,1IW

und an den blauen Anschluf) des
obigen Gleichrichters angelotet wer-
den.

Das Gerat spielt ouch ohne Netz und
ohne Umschaltung auf Batterie-Be-
trieb, jedoch wird die Batterie dabei
zusatzlich mit dem Querstrom des
Stabilisators (110 mA) belastet. Des-
wegen erscheint ein Hinweis an den
Kunden auf Einstecken des Netz-
steckers in den Steckerschalter bei
Batteriebetrieb zwedcmahig. Es ist
ein Einklebezettel mit dem Hinweis:
Bei Batteriebetrieb Netzstedcer in
die vorgesehenen Stecker-Buchsen
einfiihren" an gut sichtbarer Stelle
im Gerat anzubringen.

Bei einem Ladestrom von 80 mA be-
tragt die Ladezeit der DEAC-Batterie
17 Stunden. Die geladene Batterie
ermoglicht bei mittlerer Lautstarke
einen Betrieb von 11 Stunden. Bei
grolyer Lautstarke wird mehr Strom,
bei geringer Lautstarke weniger
Strom entnommen. Entsprechend &i-
dea sich die Betriebszeit urn ± 1 -2
Stunden.

Transistor -Boy 57
El4C3501 Fin Ao(s LAW oo oo eret.NLI_I

DEAC - Batterie
5.r 900 0

Teddy -Boy 57

An Stelle der
DEAC-Zelle BD 3
wird neuerdings
die DEAC-Zelle
BD 2,5 (mit
Lotosen) verwendct

T DEAC-Zelie
B D 3

F Inca 90/9.022Espw1
9043-018

IV 21
I A 0.5W

4- II 4 (9-5dmIhr

ilY11:717 N25 7,s,246
W0/15 I, ]S4'

6211

LaNsp
/41/1 L

ON -OFF

19

22,7 1W

17ImA R22

22/11W

+
032

-1-,0.

035
TA'F50/

21/23 22

8.85v

215
C160

for AA/a-Schaller am LaWslarlawgltr

Moen, MOr/r

220V 50mAleagel
ANA II7 00mAIi9e

isper11604' 60mA Irdp(J"'"

AI

Nriz

s Ira. owl

0. 10V I0(5,1 7669.
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III. Teddy -Boy 57:

Bei diesem Gerat wird in den Behalter
far zwei Monozellen eine DEAC-Zelle
BD 3 fest eingelotet. Es ist also in die-
sem Fall moglich, den Batteriebetrieb
ohne regelmahiges Nachladen durch
Parallelschaltung von Monozellen auf-
recht zu erhalten. Es mOssen folgende
Anderungen vorgenommen werden:

1. Der Widerstand R 16 (6,5 52) wird
entfernt.

2. Die Drossel 9218-008 am Netzbatte-
rieschalter wird kurzgeschlossen.
Bei einem Ladestrom von 180 mA be-
trogt die Ladezeit der DEAC-Zelle
19 Stunden.

18
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IV. Teddy -Boy T:
Wie sdion eingangs gesagt wurde, ist
hier der Umbau am zeitraubendsten.
Er setzt gleichzeitig eine genaue Kennt-
nis des Gerates voraus. (Siehe Jech-
nische Informationen", Heft 2 3 1957).
Die Umbauanweisung umfalyt folgende
Punkte:

1. Abtrennen der griinen und gelben
Netztrafoleitungen (Sekundarseite)
von LEitosen am Drucktastenaggregat
(gran: Verbindung nach Kontakt c 5,
gelb: Verbindung nach Kontakt e 5).
Gelbe Leitung isoliert am Kobel -
bourn befestigt. Griine Leitung ver-
langern und am Gleichrichter E 14
C 350 (minus) anloten.

2. Von den 3 Leitungen am Kontakt 19
des N B-Schalters bleibt die Bradce
nach Kontakt 5 des N/13-Schalters er-
halten. die beiden anderen Leitun-
gen werden abgetrennt und an d e
frei gewordene Lotose am Druck-
tastenaggregat (Verbindung nach
Kontakt c 5) verlegt.

Teddy -Boy -T
mil DEAC-Ballerie 549000

E14C 350 11,,5V

6001TC74

200 mA

9036-013

600ITC62

3. Verbindung Gleichrichter (minus) zum
Druddastenaggregat Kontakt d 3 von
Gleichrichter abloten und an Kontakt
19 des N B-Schalters anloten.

4. Verbindung Gleichrichter (plus) zum
Druddastenaggregat Kontakt d 4 von
Gleichrichter abl6ten und an Kontakt
17 des N B-Schalters anloten.

5. Leitung der Netzdrossel 9038-013
von Lotose am Drucktastenaggregat
abloten, verlangern und an Gleich-
richter (plus) anloten.

6. Verbindung Kontakt 17 N B -Schaller
nach R 57 47 Q R 61 (5 f.) von Kon-
takt 17 cbtrennen und an die unter
Punkt 5 frei gewordene Lotose am
Drucktastenaggregat anloten.

DEAC-BATTERIE
5x9000

on Heizung
und DC-Trak,

c5

6 STA 110

65V

e5 c

c3
d3

N/B

69

10 V

an Endslufe
e6

d6

e4

d4

7. Verbirdung R 61 (5 52) nach I 10 V
(Stiitzpunkt for R 48 (18 Q), Netzdros-
sel 9038-013 rot, Kondensa'or C 82
600 nF) an R 61 auftrennen, verlan-
gern und an Kontakt 17 des N B-
Schalters anloten.

8. Verbirdung Schalterkontakt A 1 (am
Lautstarkeregler) nach Druddasten-
aggregat Kontakt e 6 von Kontakt
e 6 abloten und an R48 (1852-1 W)
anloten. (Lotose in H6he des Wider-
standstrimmers R 55).

9. Verbindung von der unter 8. ge-
nannten Lotose (R 48) nach + 6,5 V
(StUtzpunkt for 330 Q- R 53, 10 kil-
R 49, 600 uF -C 89) herausnehmen.

10. Einbau einer Drossel 9218-009 ")
zwischen die Kontakte 3 und 5 des
N B-Schalters.

11. Die DEAC-Batterie 5 x 900 D wird in
dem Raum for die Trodcenbatterie
untergebracht und mit Alu-Band oder
dgl. befestigt. Ihre Zuleitungen 16tet
man anschlief3end an die fiir die
Trockenbatterie vorgesehenen Kon-
taktfedern.

Bei einem Ladestrom von 90 mA be-
tragt die Ladezeit 14 Stunden. Die
geladene DEAC-Batterie ermaglicht
einen Betrieb von ca. 10 Sturden bei
mittlerer Lautstarke, bei voller Laut-
starke wird der Batterie mehr Strom,
bei geringer Lautstarke weniger
Strom entnommen. Die Betriebszeit
verkiirzt oder verlangert sich ent-
sprechend um ca. 1 -2 Stunden.

Zu beziehen Uber unsere Werksvertretungen.

Nachtraglicher Einbau von Schaltern fiir die
Abschaltung der eingebauten Lautsprecher
Es sind des ofteren KundenwOnsche ge-
Cu(yed worden, die eingebauten Lauf-
sprecher bei Tischgeraten abschalten zu
k6nnen, wenn zusatzlich ein getrennter
Zweitlautsprecher verwendet wird.

Wir haben diesen WCinschen nunmehr
Rechnung getragen und in alien Tisch-
gerate-Riodcwanden ab Gerat 1070 auf-
warts Lochgruppen vorgesehen, die
einen ncchtraglichen Einbau sehr er-
leichtern.

FUr alle angegebenen Gerate werden
folgende Teile benoligt:

1. Zweipoliger Kippumschalter fur 12 mm -

Es ist darauf zu achten, dal) die ange-
gebenen Eripfehlungen fiber die Ver-
drahtung eingehalten werden, damit
keine Oualitatsminderung der Gerate
durch Beeintrachtigung der UKW-Ein-
bau-Antennen eintritt.

Beim Typ 970 wird vom Einbau eines
Zweitlautsprecher-Anschlusses abgera-
ten (Chassis-Netz-Verbindung!)

For die Gerate 1070, 1088, 2077, 2088,
3088, 4077, 4088, 5077 und 5088 soil der
Einbau des Schalters wie folgt vorge-
nommen werden:

Gerat 1070:

Einlochbefestigung mit Schaltknebel 1. Schwarze Leitungen von Lotose 2 auf
Type BN 1, Fa. Kautt & Bux. Li5tose 5 verlegen, dabei schwarze

Zuleitung fur Tieftonlautsprecher auf
2. 2 Stack Sechskant-Muttern M 12 x 0,75.

3. Haltebugel, Z.-Nr. 1069-061.

4. 2 Stiick Zylinderkopfschrauben M 3 x 6,
DIN 84

5. 2 Stuck Unterlegscheiben 3,2 1 ,

DIN 125

1 2 3 4 5 6 7

® Gultig fiir 1070,
1088, 2077, 2088

2 belassen und schwarze Hochton-
Zuleitung ca. 200 mm verlangern und

6. 1 Stuck Drahtwiderstand DWD Ig,109, 2. zusammen mit ca. 200 mm langen
+ 100 o Schaltdrahten von Lati6sen 2, 4 und

5 verdrillt zum Ruckwandschalter
7. Isolierter Schaltdrahl 0,5 (/) fahren.

1088

3. Schalteransthliisse:

zu Lotose 4

10 r

zu Lbtose 5 (Masse)

zu lotitose 2 (Tiefton)
1070

schwarze Hochtonzuledung

4. Winkel mit Schaller an die Riick-
wand schrauben.

Geri t 1088:
1. Schwarze Zuleitungen vom Tiefton-

und Hochtonlautsprecher vol Lotose
2 abloten, dann

2. Tiefforilautsprecherleitung in Loch 1

und Hochtonleitung in Loch 7 ab-
fangen.

3. Von 1, 2, 4 und 7 eine verdrillte, ca.
200 mm lunge Vierfach-Verbindung
zum Rikkwandschalter fuhren.

4. Schalleranschluly:
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Ion

zu Latose 4

1088

zu Lotose 2 (Masse)

zu Lotose 1 (Titfton)

zu Lotose 7 (Hochton)

5. Biigel mit Schalter an die Rockwand
schrauben.

Gereite 2077, 2088:

1. Blauen Schaltdraht zwischen dyna-
mischem und Hochton-Lautsprecher
entfernen.

2. Von Lotose .2" starken braunen und
schwarzen Anschlufydraht entfernen
und auf freie Lotose 5" legen. Lauf-
sprecherdrossel BV 1700 auf .2' be-
lassen.

3. C 61 (470 pF) und blauen Anschlul)-
draht von Lotose .6" entfernen und
freitragend zusammenloten.

4. Zwischen Hochtonlautsprecher und
jetzt freier Lotose .6" Drossel BV 1680
einlaten. (Langes Anschlul)ende am
Trafo).

5. Von den Osen .2", 5", 6" und .4"
vier verdrillte oder in Schlauch zu-
sammengehaltene, ca. 140 mm lange
Leitungen zum Schalter auf der Rock -
wand fiihren.

BV 1680

6. Anschluly an Kippumschalter wie
folgt:

I
ton

3088

zu Most 3 ( Mass.)

--ewzu Lotose 6 ( BV 1700)

3. Von Lotosen 3, 5, 6 und verlanger-
tem grauem Schaltdrahl eine ver-
drillte vieradrige Leitung (ca. 200 mm
Icing) zum Riickwand-Lautsprecher-
Schaller fiihren und

4. wie folgt anschlielyen:
5. Winkel mit Schalter auf die Ruck -

wand schrauben.
zu BV 2149
(SchallwancI,grauer Draht)

zu Elkos 10 pF, Liitase 5

Gerdte 4077, 4088:
1. Lotose 5 freimachen, jedoch Drossel

BV 1700 far Tieftonlautsprecher be-
lassen.

2. Grauen Anschlulydraht fur Hochton-
lautsprecher (Use 3) und die von
Lotose 5 abgeloteten schwarzen Lei-
tungen mit ca. 200 mm Schaltdraht
verlangern und

3. zusammen mit je 200 mm Leitung von
Use 4 verdrillt zum Riickwandsthalter
fiihren.

4. Schalteranschlufy

5. Winkel mit Schaller auf die Riick-
wand schrauben.

zu schwarzen Tratodrohten (Masse)

zu Lotose 5 (Ely 1700, Tief ton)

zu BV 2149 (Schallwand,grauer Draht fOr Hochton)

zu Lotose 3

4077
4088

GeriSte S077, S088:

1. Von Lotose 5 alle schwarzen Leitun-
gen entfernen. Drossel BV 2048 bleibt
auf 5. Schwarze Hochtonleitung mit
den 2 von unten kommenden schwar-
zen Leitungen verbinden und mit
ca. 250 mm Schaltdraht verldngern.

2. Schwarze Leitung von Schallwand-
lotleiste (BV 2149) mit 250 mm ver-
langern und

zu Lotose 6 (BV 1680-Hochlon)

re- zu Lotose 4

zu Lotose 5 (Masse)

zu Lobes. 2 (BV 1700 - Tief ton)

7. Mit M3-Schrauben Winkel und Schal-
ter an Ruckwand befestigen.

Gerrit 3088:
1. Schwarze Leitungen von Lotose 6 auf

Lotose 3 verlegen. Drossel BV 1700
bleibt auf 6.

Goltig fur 3088, 4077,
4088, 5077, 5088

1 2 3 4 5 6 7

2. G aue Leitung (von Elko 10 C 70
zu BV 2149 auf der SchallwandlEit-
leiste) abloten. (Lotose 5).

20

T (

120k

R64

3.

4.

5.

von den Osen 5, 3, 1 zusammen
mit den beiden verldngerten Leitun-
gen verdrillte Zuleitungen zum Rikk-
wandschalter fiihren.
Vorwiderstand fur scat. Hochtonlaut-
sprechar R 64 = 47 kit 0,3 W (unter-
halb des Chassis auf 5. Lotose von
aulyen gegen Schirmgitter der zwei-
ten EL 95) gegen 47 kit 2 Watt oder
120 kit, 0,5 Watt auswechseln.
Schalteranschluf).

rf

1 (

BV 2048 1

ton 1

dlTh- '

/.----('-'-.

5077
5088

zu Liitose 1

zu R 64 (Ldtose 3)

zu schwarzen Anschlussen am Trak) (Masse)

zu LOtose 5 (BY 2048, Tiellon)

zu Schallwandarossei BV 2149 (verlangerte schwarz
Leitung )
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Mdetl4C (7ettl.feh-St-halielflgatethnik:

Helligkeits-Automatik
jetzt bei alien graeren GRUNDIG Fernsehgeri:iten

Es war eine EigenlUmlichkeit bisheriger
Fernsehgerate - Schaltungen, dal) mit
einer Veranderung der Kontrastregler-
Einstellung ouch eine geringe Verschie-
bung der Bildhelligkeit verbunden war.
Dieser Schonheitsfehler wurde nun dutch
eine Schaltungs - Automatik beseitigt,
welche in Abhangigkeit von der Kon-
trastregler-Einstellung eine entsprechend
gerichtete Spannungsanderung am Hel-
ligkeitsregler bewirkt.
Die Schaltung ist so dimensioniert, dal)
bei kleinerem Kontrast die Helligkeits-
spannung grolyer wird. Somit bleibt die
Bildhelligkeit praktisch konstant; sie
braucht also ouch beim Verandern der
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Kontrasteinstellung nicht nachgeregelt zu
werden. Fiir den Bedienenden des Ge-
rates bedeutet dieses einen erheblichen
Vorteil.
Die Arbeitsweise ist folgende: Eine vom
Zeilentrafo (Anschluf) R") abgenom-
mene Wechselspannung wird an den
Diodenstrecken der Ro 9 (EBF 89) gleich-
gerichtet. Die entstehende Gleicnspan-
nung fallt am Kontrastregler-Potentio-
meter R 222 (500 kW ab. Sie gelangt
vom Schleifer des Reglers sowohl an dos
Steuergitter der Video-Endrohre Ro 6
(PL 83), als ouch - Ober R 244 - an
dos Steuergitter der Ro 9 (EBF 89). In
Abhangigkeit von der Steuer-Gleich-
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spannung am Gitter dieser Rohre ver-
andert stch der Innenwiderstand und
somit ouch die Spannung, die am
Schirmgitter liegt, da die Spannungszu-
fUhrung fiber einen relativ hochohmigen
Widerstand (33 Id! 10 kit) erfolgt.

Vom 33-ki2-Schirmgitterwiderstand wird
die zur Helligkeitsregelung der Bildrohre
benotigte positive Spannung abgenom-
men, die also vom jeweils eingestellten
Koitrast abhangig ist und somit die Hel-
ligkeit korrigiert.

Im Schaltbild 1st die geschilderte Funk-
tion der Automatik farbig eingezeichnet
und gut zu erkennen.
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e5.2au6cespie6ei 2371238
(Fortsetzung von Seite 3)

B iId 3 zeigt einen Blick auf die linke
Chassisseite (HF-, Video- und NF-Teil).
Fur den nachtraglichen Einbau eines
UHF-Teils vor dem Tuner wurde bereits
der erforderliche Raum vorgesehen.
B ild4 (innere Umschlagklappe) zeigt die
Schaltung des 237 238. Gegenuber der
Schaltung des 235 und 235 57 wurde die
Bild-ZF-Selektion wesentlich erhohf. Im
ersten Bild-ZF-Bandfilter sind drei Traps
(Sperr- bzw. Saugkreise) vorhanden. Bei
diesem ZF-Bandfilter han-
delt es sich urn ein BrOcien-
filter. WOhrend der eine
Bruckenzweig aus einem
ohmschen Widersfand (R

201, 1 kil) besteht, wird der
ndere BrUckenzweig durch
die Hintereinanderschal-
tung von zwei angezapften
Sperrkreisen gebildet, die
auf die Frequenzen 31,9
MHz (Nachbar-Bildtrager)
und 40,4 MHz (Nachbar-
Tontrager) abgestimmt
sind. Der dritte Trap, abge-
stimmt auf 33,4 MHz (Ton-
trager), liegt am Einkop-
pelpunkt des Filters.
Die BrOckenschalfung ge-
wdhrleistet eine auheror-
dentlich tiefe Absenkung
und somit eine hervor-
ragende Selektion. In die-
ser Schaltung haben die
Traps nur wenig Einfluh auf
den Phasengang, so doh
die schon vom 235 bzw.
235.57 bekannten guten
Bildeigenschaften voll er-
halfen bleiben.
Ein weiterer Varied der
neuen Schaltung des Bild-
ZF-Teils Iiegt in der sym-
metrischen Abgleichweise.
Alle Filter haben jetzt eine
gemeinsameMitfelfrequenz
(36,4 MHz), so doh der
Abgleich im Prinzip dem
des 336'57 entspricht. Ein
Nachziehen" der Nyquist-
flanke (wie beim 235) ist
also beim Abgleich des
237 238 nicht mehr erfor-
derlich.

Wie bei den Zauberspie-
gel - Fernsehgeraten 437,
438 und 537 befindef sich
dos gesamfe Gerat ein-

!I

13iId 3

Blick auf dos
des HF-Teils

schliehlich Bildt-Ohre, Blende und Front-
glasscheibe (Kontrastfilter) out einem
stabilen Sperrholzbrett (siehe BiId 3).
Die Kontrastfilter-Frontglasscheibe laht
sich milhelos abnehmen. Dank der Weit-
winkel-Ablenktechnik der Bildrahre und
der Einbeziehung der Bedienungsknop'e
in die unteren Ecken der Bildrohren-
maske ergaben sich sehr gUnitige Ge-
hauseabmessungen. Unterhalb des 3ild-
fensters ist der Klangregler als Randel-

Chassis

Schaltplan
scheibe sichtbar angeordnet, Der neu-
artige Chassis-Aufbau verdienf mit Recht
die Bezeichnung Service -Chassis". le -
der Fachhandler hat dos beruhigende
Gefilhl, keine unnotige Arbeitszeit mehr
an muhevolle Hilfsarbeiten zu ver-
schwenden, wenn einmal eine Repara-
fur erforderlich sein sollte. Sind die bei-
den Schrauben des Gehouses gelost, so
kann diesel mit einem einzigen Griff
vom Chassis genommen werden. Alles
ubrige ist nun frei von alien Seiten zu-
gdnglich.

Tonband-Aufnahmen vom Fernseh-Begleitton jetzt ouch bei den
GRUNDIG-Fernseh-Musikschrkinken 858900, und 901

Die Fernsehkombinationen FS 858 und
FS 900 sind neuerdings so eingerichtet,
doh man mit dem eingebauten Ton-
bandgerof dieser Modelle nicht nur die
Rundfunkdarbiefungen, sondern ouch die
Tondarbietungen der Fernsehsendungen
auf dos Band iiberspielen kann. Mit
dieser Erganzung haben wir einem
mehrfach geauherten Wunsch Rechnung
getragen.

Die Anderung besteht darin, doh dos
NF -Signal des Fernsehteils mittels eines
Clbertragers auf die Anschluhbuchse 1

des Tonbandanschlusses gegeben wird.
Die Leitungsfilhrung lauft Ober einen
Kontakf des Relais, mit welchem die
Laufsprecher von Fernsehempfang auf

Rundfunkempfang umgeschaltet werden,
so doh eine Fehlbedienung ausge-
schlossen ist.
Die Einfiihrung dieser Anderung erfolgte
mit den nachstehenden Fert gungs-
nummern:
FS 858 ab Nr. 7 104
FS 900 ab Nr. 7 051
FS 901 ab Nr. 7 003.
Bekanntlich wurde eine ahnliche Ein-
richtung bereits bei den GRUNDIG-
Zauberspiegel - Rundfunk - Fernseh -
Kombinafionen 348, 748 und 758 on-
gewandf.
Im nachsten Heft bringen wir Hinweise,
wie die na c h tragl ic he Ausoattung
mit dem Tonband-Aufnahme-Ansc-hluh
(mit Tonband-Trenntrafo) ouch bei alien

ubrigen GRUNDIG - Fernsehgeraten
durchfiihrbar ist.
N. B. Die Aufnahme urheberrechtlich ge-
schiitzter Werke der Musik und Literatur
ist nur mit Einwilligung der Urheber oder
deren Interessen-Verfretungen, wie z. B.

GEMA, BUhnenverloge, Verleger etc. ge-
stattet.

FS-Reparaturhelfer 436

Der fur dos Fernseh-Tischgerat ,Zauber-
spiegel 436" erschienene Reparatur-
heifer gilt grundsatzlich ouch kir die
Fernsehgerate

446, 736, 780, 825, 835 und 856,

do bei den Chassis weitgehende Clber-
einstimmung besteht. Abweichungen be-
schranken sich im allgemeinen out die
NF-Stufen und die Lautsprecher-Be-
sfilckung.

22 GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN
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ohrenvoltm
eter
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yp 159

V
orbereitungen:

1.
T

uner auf Leerkanal 0 stellen.
2.

S
tecker des A

blenkjoches ziehen.
3.

E
isenkern des T

raps 0 herausdrehen.
4.

E
isenkerne der T

raps C
) und C

) hin-
eindrehen.

5.
O

szillograph an M
el3punkt M

 2. (M
it

K
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... 5 nF
 gegen M

asse
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K

ontrastregler so einstellen, daft' sich
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V
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it
G
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-M
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w
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m
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A
bgleich der B

ild-Z
F

-B
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W
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requenz 36,4 M
H
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W
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R
o 4

K
reise®

 L.nd C
)
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R
6 3

K
reise C
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W
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el3becher

an R
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K
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ei A
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M
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H
z
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D
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T
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T
rap C

) 31,9 M
H

z
T
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H
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 O
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A
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E
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A
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A
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onsperre
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H
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U
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m
if

T
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ehpunkf K
athode der

B
ildrohre" anschliehen.

K
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H
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inim

um
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V
H
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A
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W
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W
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R
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on-Z
F

-V
erstarkerstufe).
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reise
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auf sym
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atio-K
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lko (w
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O
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K
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-K
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m
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O
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ehpunkf M
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W
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R
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ideo-V

erstarkerstufe).
K
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III

m
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ingangsspannung auf sym
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erbraucher galvanisch
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etz zu trennen und die S
pannung des V
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esonders bei N
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N
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S
pannungsm

esser ist eingebaut.

T
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E
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Leerlaufstrom
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D
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tahlblechgehause
A

bm
essungen

ca. 195 x 295 x 135 m
m

G
ew

icht: ca. 12 kg
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