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Schmalfilm-Vertonung
mit dem GRUNIIG Tonbandkoffer TX 830

Mit Hilfe der ktaste wird zu der bereits

aufgezeichne.er Jr teimaludgsmusik nun
die Sprache birtzucefigt.
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Gedruckte Schaltungen

in GRUNDIG-Gersten

In diesem Heft geben wir Ihnen in ver-
schiedenen Beitragen einen Oberblick
Ober die von GRUNDIG verwendefen
gedruckten Schaltungen bei Rundfunk-,
Fernseh- und Tonbandgeraten. Off wer-
den nur Baugruppen in Drucicschaltungs-
technik hergestellf, beim Zauberspiegel
437" ist jedoch nahezu die gesamte
Schaltung gedruckt". Selbst im Tuner
bedient man sich schon dieser modernen
Technik.

Gedruckte Schaltungen sind fur die
GRUNDIG-Fertigung kein Neuland. Seit
einiger Zeit wird namlich ein Export-
Kleinsuper ausschliehlich in Druckschal-
fungsfechnik hergestellf (Typ 50).

Audi in Fernsehgeraten und Mehgera-
ten haben wir bereits seit langerer Zeit
kleinere Baugruppen in derartiger Tech-
nik ausgefart.

Der Groheinsafz erfolgt nun zu einem
Zeitpunkt, wo alle technischen Probleme
gelost sind. Um die Druthschaltungs-
technik rationell hit- den Grof)bedarf
der Fertigung einsetzen zu k6nnen, hat
GRUNDIG erst einen besonderen Fabrik-
neubau errichtet, in dem die Druck-
schalfungen nahezu automatisch her-
gestellt werden. Erfahrene Fachleute
sind unablassig berniiht, die besten Fer-
tigungsmethoden anzuwenden und einen
fechnischen Hochstsfand zu erreichen.

Fur den Service-Techniker bedeutet die
gedruckte Schaltung eine ebensolche
Umstellung wie fur die Fertigung. Die
Erfahrung im eigenen Betrieb zeigt je-
doch, dah ein versierfer Reparatur-Fach-
mann sich schnell mit der neuen Technik
vertraut machen kann. Um alle Service-
Arbeiten zu erleichtern, haben wir schon
bei der Entwicklung der Gerate Ruck-
sicht auf den Service genommen. Schla-
gen Sie bitte das diesem Heft beigefOgte
Service -Blatt des Gerates Zauberspie-
gel 437" auf. Schon konstruktiv wurden
bei dem Gerat bereits alle Belange des
Service berucksichtigt, so daft' die even-
tuelle Fehlersuche mOhelos durchzufijhren
ist. Wird die Ruckwand abgenommen,
so liegt, ohne auch nur einen einzigen
weiteren Handgriff fun zu mOssen, die
gesamte Schaltung des Gerates often
vor Ihnen. Genau so angeordnef finden
Sie die gedruckte Schaltung im Service-
blctt gezeichnet, unmittelbar Ober dem
Schalfbild stehend, so daft' ein sofortiger
Vergleich moglich ist.

Alle Anschluh- und Met)punkte sind
farbig eingetragen und daher muhelos
auffindbar. Soll ein Baufeil ersetzt wer-
den, so wird das Chassis des Fernseh-
geates nach Losen einer einzigen
Schraube herausgeklappt. Ebenso
klappen Sie jetzt das Service-Faltblatt
urn. So sind wieder Gerat und Service -
Blatt identisch und es k6nnen alle wei-
teren Arbeiten ohne langwieriges Su-
chen ausgefiihrt werden.

Im Zuge der Einfuhrung der gedruckfen
Schaltung werden nun ouch in Deutsch-
land Widerstande und Kondensatoren
vielfach nicht mehr mit ihren Werten (in
12 oder pF) bedruckt, sondern mit Farb-

ringen. Diese Kennzeichnung ist den
meisten Werkstatt-Fachleuten ja bereits
durch amerikanische Gerate bekannt.
Beliebt ist sie bei den Technikern, ehr-
lich gesagt, nicht, aber im Zuge der
rationellen Fertigung und des damit
verbundenen weiteren Aufschwunges
unserer Branche ist diese Art der Kenn-
zeichnung wohl nicht vermeidbar. Sie
bereitet aber dem Techniker nur anfangs
Schwierigkeiten. Wer erst einige Zeit mit
den Farbkennzeichnungen umzugehen
hat, dem haften sie bald genau so im
Kopf, wie dos kleine Einmaleins.

In der Zwischenzeit mochten wir aber
allen Technikern die Arbeit erleichtern
und haben daher eine Tabelle der Farb-
kennzeichnungen herausgebracht, die
wir diesem Heft der GRUNDIG Tedini-
schen Informationen" beigeben. Sie ist
auf dem Umschlagkarton gedruckt und
kann leicht abgetrennt werden. Am
besten hangen Sie diese Tabelle gleich
in Ihrer Werkstatt auf. Wir hoffen, mit
dieser kleinen Aufmerksamkeif Ihre
Arbeit an den gedruckten Schaltungen
noch mehr zu erleichtern.

Wie man beim Auswechseln von defek-
ten Teilen bei gedruckten Schalfungen
vorgeht, berichfen wir in Wort und Bild
in diesem Heft. Es ist gar nicht so schwie-
rig, wie es im ersten Augenblick viel-
leicht aussieht. Ober dos Ausbauen von
Teilen mit mehreren Anschlussen ist
schon viel diskutiert worden. Aber wann
kommt dieses schon vor? Unsere Elkos
haben eine Befestigungsart, die das
Auswechseln sehr erleichtert. Und wie
man defekte Rohrenfassungen repariert,
wenn wirklich mal eine ausfallen sollte,
das ist so verbluffend einfach, doff
Schwierigkeiten Oberhaupt nicht mehr
bestehen. 1st man erst einmal mit dem
Wesen der gedruckten Schaltungen ver-
trout, so empfindet man die in einer
Ebene liegenden Schaltverbindungen als
Vorfeil. Wenn dazu noch die gesamte
Druckschaltung so Obersichtlich wie beim
Zauberspiegel 437" vor Augen liegt
und die Reparafurhelfer die genauen
Posifionen und Mel)punkte zeigen, so
dijrfte einem schnellen Einarbeiten nichts
mehr im Wege stehen.

Im Laufe der Zeit werden Sie sicher
einige Erfahrungen sammeln, die ouch
fur uns nutzlich sein konnen. Wir sind
Ihnen fur Berichte Ober interessante
Reparaturfalle an GRUNDIG - Gersten
(aller Art) stets dankba und mochten
allgemein interessierende Dinge ouch
gern in unseren Jechnischen Informa-
tionen" veroffentlichen. DOrfen wir ouch
mit Ihrer Mitarbeit rechnen? Selbstver-
sfandlich honorieren wir derartige Bei-
trage aus unserem Leserkreis. Wir glau-
ben, dal, Sie von manchen Erfahrungen
Ihrer Fachkollegen profitieen 'carmen
und ebenso werden ouch Ihre Erfahrun-
gen begruht. Jeder Erfahrungsbericht
oder kleine Hinweis ist uns willkommen,
also - nur Mull

Die Redaktion der
GRUNDIG

TECHNISCHEN INFORMATIONEN"
2



1111.111111111111

FUR UNSERE
4

11111111111

mum flusktan6 ?es jahzes 1957

Mit Heft 6 1957 unserer ,.Technischen Informationen" erhielten Sie erstmals die neue unter dem Titel Fur

unsere Fadthandler" ersdieinende kaufmannisdie Beilage. Wir hoffen, dab es Ihren Beifall findet, von Zeit

zu Zeit au:h fiber Verkaufsfragen, die das GRUNDIG-Programm betreffen, unmittelbar orientiert zu werden.

Wenn wir heute unsere Information etwas kfirzer fassen, so gehen wir davon aus, dab Sie durdi die

gegenwartige Thuptsaison zu stark in Anspruch genommen sind and kaum Zeit finden werden, Iangere



empfanger dem Markt zufiihren werden, und zwar beginnen wir mit der Lieferung der Nachfolger der Gerate

GRUNDIG-Teddy-Boy GRUNDIG-Teddy-Boy T GRUNDIG-UKW-Concert-Boy.

Mit unserem nachsten kaufmannischen Beitrag zur Technischen Information werden wir lhnen voraus-
sichtlich schon Naheres uber das GRUNDIG-Reisegerate-Programm 1958 sagen kinnen.

Das abgebildete Gerat Grundig ist ein Export -Modell, das versehen mit dem Auto-Trafo fur 220
Volt Wechselstrom auch hit- den deutschen Markt sehr geeignet sein dOrfte. Ein damit durdigefuhrter
Test brachte sehr gute Ergebnisse. Wir haben diesen Apparat auf Wunsch vieler Kunden node vor
Weihnachten in den Handel gebracht. Finden Sie nicht audi, dab sich dieser Empfanger sehr gut in das
Programm der Zweitgerate einfOgt? Verb!Offend ist der niedrige Preis von DM 82,-. Oberzeugen Sie
sich bitte recht bald von der Leistungsfahigkeit, der Tonwiedergabe und der ansprechenden auberen Auf-
machung dieses Kleingerates!

Stark ist die Nachfrage nach Gersten der modernen Linie und nach den helleren Farbtonungen ge-
stiegen. Die Ausfiihrung Nubbaum-Natur wird auch bei halbmodernen und konservativen Formen ver-
Iangt, dabei zeigt sich mehr und mehr das Interesse fur die Oberflachenbehandlung mattiert" anstelle
hochglanzpoliert-. Wir werden den Anforderungen des Marktes Redinung tragen und ab Anfang nach-
sten Jahres einen Teil der Auflagen Nubbaum-Natur mattiert" fertigen. Eine nahere Information hier-
Ober geht lhnen zur gegebenen Zeit von Ihrem Lieferanten zu.

Der Verkauf von Rundfunkgeraten wurde 1957 vom Fernsehgerategeschaft beeinflubt. Die Bestande beim
Handel liegen deshalb hOher als im vergangenen Jahr. Dieser Zustand darf aber nicht zum Pessimismus
verleiten, denn der Verkauf von Rundfunkgeraten nimmt auch im Januar seinen Fortgang und wir hoffen,
dab sic die Hersteller bei der Bemessung der AuflagenhOhe fur die Nachsaison ihrer Verantwortung
bewubt sind, um einen unnOtigen Warendrudc zu vermeiden. Wir sind auch bereits heute der Ober-
zeugung, dab die von uns geplanten Fertigungsmengen far die Nadisaison ihre Kaufer bis zum Neu-
heitentermin des nachsten Jahres finden werden.

Zusammengefabt kann gesagt werden, dab wir das sdieidende Jahr 1957 sehr zufrieden beschlief3en ktin-
nen und wir wollen hoffen, dab das neue Jahr einen guten Anfang und einen ebensoguten Verlauf nimmt.

Fur Ihre Muhe, die Sie in den vergangenen Monaten im Vertrieb unserer Gerate zeigten, danken wir
IL_-_
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TechnIsche Daten:

Stromart :

Lelstungsaufnahme

Rahrenbestuckung

Schaltung :

Wellenberelche

Antenne :

Lautspredwr

Gehause

Abmessungen

Gewlcht

Wechselstrom 220 V (ohne Trafo kann das
(eat an 110 V Glelch- oder Wedwelstrom
angeschlossen werden).

ca. 30 Watt

12 AU 6, 12 AV 6, 50 C 5, 35 W 4 (Valvo)

4 Krelse, davon 2 abstImmbar. ZF 460 kHz

MW 510 ... 1620 kHz = 588...186m

E1ngebaute Ferrltstab-Antenne (fest)

Permanent-dynamischer Rundlautsprecher

Geschmackvolles Kunststoitgehause,
Farbe sandgrUn

25 x 12,5 x 14 cm

1,8 kg

Beilage zu ,GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN" Nr. 1 1958

6.5 1257
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Deutschlands. Er weih, weldie Sorgen Sie in der letzten Zeit durch das ungewOhnlich starke Ansteigen
der Nachfrage nadi Fernsehgeraten hatten, die Ihnen !eider nicht immer prompt getiefert werden konnten.

Wir wollen aber nicht betriibt sein uber diese Situation, denn alle Interessenten, die ihren gewiinsditen
Fernsehapparat nicht mehr bis zum Weihnaditsfest in ihrer Wohnung stehen haben, sind keine verlorenen
Kaufer. Die meisten werden unmittelbar nach Weihnaditen, wenn die Industrie dem Handel entspredienden
Nadischub zur Verfugung stellen kann, den beabsichtigten Kauf doch abschliehen. Freuen wir uns dar-
uber, dab das Fernsehgeschaft eine soldie Belebung erfahren hat, zumal in Verbindung mit der starken
Nachfrage audi mandies Gerat aus fruherer Produktion abgeflossen 1st.

Auf Grund der gegenwartigen Lage kann man eine gute Prognose fur das Fernsehgeschaft 1958 stellen.
Die Industriemesse in Hannover vom 27. 4. - G. 5. 1958 wird insofern fur unsere Branche an Bedeutung
gewinnen, als sick die mabgebenden Hersteller dahingehend geeinigt haben, die Anderungen ihres
Fernsehgerateprogramms zu diesem Zeitpunkt dem Markt bekanntzugeben. Wir durfen uns durdi die
Industriemesse Hannover in Verbindung mit den Fernsehgerateneuheiten eine weitere Belebung auf die-
sem Sektor versprech2n.

Darither hinaus wird in Kurze eine Gemeinschaftswerbung der Industrie fur das Fernsehen anlaufen, die
eine tatkraftige Unterstiltzung durdi Rundfunk- und Fernsehsender erfahrt, eine Mabnahme, die die
Kauflust welter steigern wird.

Die Werksvertretungen und der Grobhandel erhalten fruhzeitig eine Obersicht Ober die Leistungen der
einzelnen Hersteller, so dab bereits im Sommer die Einkaufe fur das Herbstgeschaft getatigt werden
kOnnen. Wir sind sicher, dab Ihre Lieferanten in der Saison 1958 besser geriistet sein werden und dab
das Fernsehjahr 1958 uns alien grobe Erfolge bringen wird.

Das Lager an GRUNDIG-Reiseempfangern wird bei Ihnen geraumt sein und Sie warten dringend auf
einige Typen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dab wir im Januar'Februar unsere ersten neuen Reise-
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Internaionale Farbkennzeichnung von
Widerstands- und Kondensotorenwerten

Diesem Heft der ..Technischen Informationen.
ist eine Tabelle der internationalen Farbkenn
zeichnungen beigefogt.

Sie soil Ihnen den Umgang mit den neuerdings
ouch in Deutschland derort gekennzeichneter
Bauelementen erleichtern.

Die als Urrschlogklappe im Mehrfarbendruck
hergestellte Tobelle loBt sich leicht vom Heft
trennen und kann dann Ober dem Werkstott-
Arbeitsplotz aufgehangt werden.

Sollten Sie unsere jechnischen Informotionen'
noch nicht im Direktbezug von uns erhalten, so
bitten wir Sie, uns Ihre Anschrift mitzuteilen.
Die tieferung erfolgt an Fachgeschafte und
Fachwerkstatten kostenlos.

Altere Hefte der Jahrgange 1954, 1955 und 1956
stehen leider nicht mehr zur Verhigung. Soweit
der Vorrot reicht, konnen noch die Ausgaben
1/2, 5 und 6 des Jahrgongs 1957 nochgeliefert
werden.

Atte Direktbezieher dieses Heftes erhalten als
Beilogen die Service -Blotter der Rundfunk-
Empfanger 5077 und 5088 sowie ein Inholtsver-
zeichnis der bistier erschienenen Hefte.
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D ie synchrone Vertonung von Schmalfilmen mit
H ilfe der Tricktaste des TK 830 Bei gedruckter Wiedergabetaste bleibt

Gleich vorweg sei gesagt: Mit den
modernen Synchronisier-Zusatzgerafen
(z. B. Agfa-Synchrovoe, Bauer Jon-
koppler", Bolex-Synchronmat", Feuer -
land Synchrovario", Plank Synchro-
mat" u. a.) Iafyt sich ein Gleichlaufzwang
zwischen Tonbandgerdt und Projektor
erreichen, der immer wieder alle Zu-
schauer in Erstaunen setzt.
Wie profizis die Synchronisierung arbei-
tet, zeigen einige Musterfilme, die von
der Projektorenindustrie hergestellt und
nachfraglich mit GRUNDIG Tonband-
geraten synchronisiert wurden. Selbst
auf grof3ere Filmleingen stimmen Ereig-
nisse wie Hammerschlage, Uhrenschla-
gen, Dialoge etc. erstaunlich genau in
Bild und Ton ikerein.
Das steuernde Teil ist bekanntlich der
gleichmalyig laufende Motor des Ton-
bandgerates. Er halt die Bandgeschwin-
digkeit konstant. Ein raffiniertes Fijhl-
system iibertragf nun elektrisch oder
mechanisch die Unterschiede zwischen
der konstanten Tonbandgeschwindigkeif
und der Filmtransportgesdiwindigkeit
derart auf den Motorenstromkreis des
Projektors, dab der Filmablauf fortweih-
rend gezwungen wird, sich der Konstanz
der Tonband-Geschwindigkeit genau
anzupassen. Im Rahmen dieses Beitra-
ges, der sich mit der Praxis der nach-
traglichen Vertonung befassen soil, Icon-
nen wir !eider nicht nailer auf die infer-
essante Technik der Synchronisierungs-
systeme eingehen, werden aber gege-
benenfalls zu einem speiteren Zeitpunkt
darijber einmal beriditen.
Grundsatzlich sind alle GRUNDIG Ton-
bandgerate so konstruiert, sie un-
miffelbar zusammen mit Synchronisier-
geraten verwendet werden 'carmen. Ein
nadifragliches Anschaffen oder Aus-
tauschen von Spezial-Abdeckplaffen etc.
ist nicht erforderlich.
Es sind alle GRUNDIG Tonbandgerafe
mit Bandgeschwindigkeiten von 9,5 oder
19 cm sek. geeignet, aus dem jetzigen
Ferfigungsprogramm, also: TK 5, TK 8,
TK 16 und TK 830. Der TK 830 als inter-
national anerkanntes Spitzengerat hat
selbstversfeindlich gerade fijr die Schmal-
film-Verfonung besondere Vorteile. Drei
Besonderheiten sind es, die ihn dalijr
geradezu pradestinieren: die Trickfaste,
die Gegentakt-Kraft-Endstufe mit An-
schluf5moglichkeit fijr Bal3laufsprecher

und Hohen-Rundstrahler (GRUNDIG Hi-
Fi-Raumklangstrahler) und die Wunsch-
klang-Register-Ton-Regelung. Der TK

830 ist dos ideale Gerat far den an-
spruchsvollen Tonschmalfilm-Amateur.
Wie die Tricktaste technisch funktionierf.
bringen wir auf den Seifen 7 unc 8.
Jetzt wollen wir uns mit der Praxis der
nachfraglichen Einblendung bei der
Vertonung von Schmalfilmen befassen.

Die Vorbereitungen
Setzen wir voraus, es sei eine komptette
Untermalungsmusik, zum Film passend,
bereits auf dos Tonband aufgenommen.
Das Synchronisier-Zusatzgerat ist neben
dem Tonbandgeraf aufgestellt, dos Ton -
band eingelegf und die Verbindung mit
dem Projektor hergestellt. Die Anfange
von Film und Tonband sind dumb ent-
sprechende Sfartmarken synchronisiert.
Beim nochmaligen Lauf des Filmes soil
nun ein erklarender Text unser Beob-
achfung des Bildes zusatzlich eingeblen-
det werden.
Zuerst nimmt man eine probeweise Be-
sprechung des Mikrofons vor, um die
richtige Aussteuerung einzustellen.
Dazu wird:
der Lautstarkeregler nach links gedrehf
(aber nicht soweit, dal) der Netzschalfer
ausschaltet!),
die Sperrtaste (linker, mit einem roten
Punkt bezeichneter Druckknopf) gedruckf
und durch leichtes Schieben eingerastet,
die Aufnahmetaste (von links die erste
der Druckfastenreihe) gedruckf.
Wahrend nun dos Mikrofon probeweise
besprochen wird, dreht man den Aus-
steuerungsdrehknopf (linxs) so weit mach
rechts, bis sich bei den lautesten Stellen
der Aufsprache die LeuchtflOgel des
Magischen Fathers gerade beruhren.
Nun wird die Wiedergabetaste (zweite
von links) gedrijckt. Die Sperrtaste bleibt
eingerastet. Das Gerat .st jetzt fijr die
Uberblendung (Synchronisierung) bereit.

Durchfiihrung der Einblendung
Bevor man mit dem Start des Bandes
beginnf, sollte man uberlegen, ob sie
vorhandene Bandaufzeichnung wahrend
des gesamten Ubersprechvorganges .m
Hintergrund bleiben oder zwischen den
Sprechpausen ihre normale Lautstarke
behalten soil. Diese Moglichkeiten hat
man selbst in der Hand und kann sie
in beliebiger Folge wahlen.

(ouch bei bete tigter Trickfaste) die Un-
termalungsmusik in voller Lautstarke
erhalten. Erst wenn dazu gesprochen
werden soil und zu diesem Zweck die
Aufnahmetaste gedrijckt wird, geht sie
im richtigen Mal) zurikk. Soil dagegen
die Untermalungsmusik lediglich als
Hintergrundmusik bestehen bleiben und
nur die zusatzlich aufgenommene Spra-
che in normaler Lautstarke erscheinen,
so bieibt wahrend des gesamfen Ober-
blendungsvorganges die Aufnahmetaste
gedrackt.
Im allgemeinen mochte man eine Ein-
leitungsmusik in normaler Lautstarke
belassen. Es wird also vor dem Drikken
der Tricktaste die Wiedergabetaste ge-
&Odd.
FOr den Anlauf des Tonbandgertites und
somit ouch den synchronen Lauf des
Projektors wird nun die Tricktaste ge-
driickt und eingerastef. Der Projektor
brauchf also nicht separat eingeschaltet
zu werden. (Beim Bauer-Tonkoppler, den
unser Titelbild zeigt, besorgt z. B. ein
auf dos Tonband geklebtes Sfikkdien
Silberfolie dos automatische Einschalfen
des Projektors).
Falls gewiinscht, so kann jetzt die bereits
vorhandene Bandaufzeichnung (z. B.

Untermalungsmusik) mit einem Kopf-
norer (magnetischer Kleinhorer 206 oder
dynamischer Kleinhorer 507 mit An-
schluf)schnur 206) abgehort werden. (Die
_autstarkeregelung der Abhorkontrolle
geschiehf mit dem rechfen Drehknopf).
Soil jetzt an der richtigen Stelle mit der
Einblendung begonnen, z. B. ein er-
kiarender Text aufgesprochen werden,
braudit lediglich die Aufnahmetaste
gedrOdct zu werden. Bei alien Teilen des
Filmes, wo eine zusatzliche Einsprache
nicht vorgenommen werden soli, wird
jetzt nur die Wiedergabetaste gedriickt.
Somit kann also beispieisweise die Ein-
blendung durch abwechselndes Driicken
der Aufnahme- und Wiedergabetasten
erfolgen, wobei bei gedriickter Auf-
nahmetaste dos Einsprechen erfolgt.
Ingendwelche Knackgerausche entstehen
dabei nicht.
Nadi Beendigung der Synchronisierung
durch Drucken der Taste Halt" (Mille),
wird die eingerastete Tricktasfe (rechts)
und die Sperrtaste (links) ausgelost. Der
Lauf des Tonbandgerates und Projektors
kommt zum Sfillstand. Es kann jetzt be-
I,ebig auf Rocklauf und anschlielyende
Wiedergabe des Aufgenommenen aber-
gegangen werden.

GRUNDIG Kleinsuper 50
mit gedruckter Vollschaltung

Als erstes Gerat mit kompietter gedruckter Schalfung
brachfen die GRUNDIG Werke den Export-Kleinsuper
Typ 50 heraus. Unser Foto zeigt die Innenansicht dieses
Gereifes. Die Druckschalfungsplatte steht senkrecht. Im
freien Raum hinter dem Laufsprecher befindet sich der
Netztransformator. Die fechnischen Dafen und eine Vor-
deransichf des GerEctes bringen wir in der Beilage
unsere Fachheindler", da dos Gerat jetzt ouch dem deut-
schen Markt zur Verfogung steht.
Aber auch bei grof5eren Rundfunkgeraten werden ge-
druckte Schalfungen angewandf, allerdings nur als Teil-
schaltungen. So wird z. B. bei den Gersten 2077 und 2088
eine Druckschaltungsplaffe eingesetzt, die die gra/0e
Zahl der Bauelemente des NF-Teiis tragt. Das Schalfbild
auf Seite 6 lolyt weitere Einzelheiten der gedruckten NF-
Schaltungsplatte des 2077 erkennen. Kleinsuper SO bei abgenornrnener RUckwan

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 3



Fernseh-Kanalwahler mit gedruckten HF-Kreisen
Die Technik der gedrudden Schaltung er-
Iaubt es, nicht nur LeitungszUge als Ver-
bindungen von Rohren und Bauelementen
herzustellen, sondern ouch Schalterebenen
und Induktivitaten.

Umfangreiche Versuche ergaben, dah ouch
im Fernseh-Tuner diese Technik mit Vorteil
angewendet werden kann. Seit kurzem
wird deshalb von uns ein Kanalwahler
gebaut, welcher mit gedruckten HF-Band-
filter-Kreisen arbeitet. Er entspricht in sei-
ner Schaltung im wesentlichen dem vom
FS 135 und 131/238 bekannten Trammel -
tuner mit einer EC 92-Gitterbasis-Eingangs-
stufe als HF-Verstarker. Diese Schaltung
hat sich vorzuglich bewahrt. Empfindlich-
keit und Rouschzahl erfullen Anspruche,
die weit ober die von Regionalempfan-
gem" hinausgehen. Die Vorteile des neuen,
in Drucktechnik herausgebrochten Tuners
Iiegen in einer weitgehenden Rationalisie-
rung und Automotisierung. All dies tragt
dazu bei, doff ouch bei gesteigerten Lohn-
kosten GRUNDIG-Fernsehempfanger wei-
terhin zu volkstumlichen Preisen und ohne
Abstriche an dem erreichten technischen
Hrichststand angeboten werden {carmen.

Unser nachfolgender Beitrag mochte Sie
nun mit den technischen Besonderheiten
des gedrudden Tuners bekanntmachen. Da
wir von vornherein an den Service denken,
wird auch ober den Abgleich berichtet.

In den Eingangsschaltungen moderner
Fernsehemptanger wird heute in Deutsch-
land fast ausschliehlich der Trammel-
kanalwahler verwendet. Sein Merkmal
besteht darin, dah fur jeden FS-Kanal
vollig getrennte Kreisspulen eingeschal-
tet werden. Diese Kreisspulen sitzen auf
sogenannten Kanalstreifen ringformig
auf dem Umfang einer Trammel. Das
bedingt einen vollig getrennten Abgleich
eines jeden Kanalstreifens, was in einer
Serienfertigung verhaltnismaf3ig viel
Zeit kostet. Dadurch ist im Endeffekt der
Trommelkanalwahler ein recht teurer
Baustein eines Fernseh-Empfangers.

Nun braucht man prinzipiell nicht fiir
jeden Kanal getrennte Kreisspulen ver-
wenden. Bei dem hier beschriebenen
Kanalwahler wurde ein anderes Prinzip
angewandt. Es werden jeweils auf dem
hochsten Kanal der FS -Bander I und III
(Kanal 4 und Kanal 11) die Kreisspulen
des HF-Bandfilters abgeglichen, wahrend
auf allen anderen Kanalen jeweils die
erforderlichen Kreisinduktivitaten in
Form von hintereinander geschalteten
Festinduktivitaten gebildet werden.

Dieses Prinzip setzt sehr enge Toleran-
zen der Festinduktivitaten voraus. Urn
diese Bedingung zu realisieren, wurden
die Festinduktivitaten in Form einer
gedruckten Schaltung ausgefUhrt, die
eine sehr grohe Genauigkeit gewahr-
leistet.

Bild 1 zeigt eine Platte des aus zwei
nahezu gleichen Platten bestehenden
HF-Bandfilters.

Die Schaltung

Die Antennenspannung gelangt Uber
zwei Sperrkreise, die zur Verringerung
der Oszillatorstorstrahlung in Band II
dienen, zu einem Doppel-BifilarObertra-
ger. Dieser paht den Antenneneingangs-
widerstand von 240 S> symmetrisch auf
den niederohmigen asymmetrischen Ein-
gangswiderstand der HF-Vorstufe (EC 92)

Spule fur Kanal 2 Spule fur Kanal 3
2 K3

Mid 1

Ausfiihrung einer
gedruckten
Schalterplatte des
HF-Bandfilters

K 1 (UHF

Masse
anschluf3

K1

Material:
Kupferfolie auf
Hartpapier

Schutz lack

an. Dos Stehwellenverhaltnis des An-
tenneneingangs ist bei alien Kanalen
kleiner als m 1,8. Die HF-Vorstule mit
einer EC 92 wird als Gifferbasisstufe
betrieben. Dies hat den Vorteil einer
hohen, rUckwirkungsfreien Verstarkung
des HF-Signals sowie einer guten Tren-
nung von Ausgangskreis zu Eingangs-
kreis. Dadurch wird die Oszillatorstor-
strahlung auf einen unschadlichen An-
teil herabgesetzt. Das Gitter der EC 92
ist kapazitiv iiber 2 nF geerdet. Die ver-
zogerte Regelspannung wird Ober einen
50-Id2-Widerstand dem Gitter zugefuhrt.

Im Anodenkreis der EC 92 liegt dos von
Kanal zu Kanal umschaltbare HF-Band-
filter. Wie bereits erwahnt, wird der
Kanal 11 mit variablen Kreisspulen ab-
geglichen. Fur jeden tieferen Kanal bis
Kanal 5 werden gedruckte Festinduktivi-
taten in Reihe dazugeschaltet. Fur Kanal
4 wird ein induktiv abstimmbares Band -
filter verwendet, da eine gedruckte Fest-
induktivitat von 300 nH aus Platzgrunden
nicht realisierbar war. Fiir die Kanale 3
und 2 werden jeweils wieder gedruckte
Festinduktivitaten zugeschaltet. Die
Kreiskapazitaten des Bandfilters beste-
hen aus den beiden Trimmern und den
Schalt- und Rohrenkapazitaten. Die
Streukapazitoten werden mit den beiden
Trimmern out Kanal 5 abgeglichen, da
sie sich hier infolge der 5 hintereinander
geschaltefen Festinduktivitaten am stark-
sten auswirken. Ober den 50042 -Wider -
stand am Fuhpunkt des Anodenkreises
wird die Anodenspannung der EC 92
zugefUhrt. Die Kopplung des Bandfilters
wird durch einen Drahttrimmer in Kanal
11 eingestellt.

Die PCF 83 arbeitet als Misch- und
Oszillatorrohre. Die Oszillatorspulen sind
auf Spulentragern auf dem Umfang
einer Scheibe montiert und werden durch
Messingkerne jeweils abgeglichen. Der
verwendete Colpitts-Oszillator ist gut
temperaturkompensiert und braucht
wahrend der Betriebszeit nicht nachge-
stein zu werden. Die Oszillatorspannung

K4

Festinduktivitaten
fiir K 5 ... K 10

wird von der Oszillatoranode Ober einen
Dtahttrimmer auf dos Mischgitter gekop-
pelt und im Werk einmal fest eingestellt.
Die Mischung erfolgt additiv. Der Meh-
punkt M 1 (15 kS> zum Mischgifter) client
zt,r Kontrolle der Oszillatorspannung
am Mischgitter sowie zum Abgleich des
Hi:-Bandfilters. An der Anode der Misch-
rohre liegt ein 10!2-Widerstand zur Ver-
hinderung schadlicher Eigenschwingun-
gen der Mischrohre. Die ZF-Auskopp-
lung geschieht am Fuhpunkf des ZF-
Kreises und ist niederohmig.

Abgleich
1. Oszillatorabgleich
a) Die Feinabstimmung muff dazu in

eine Mittelstellung gedreht werden,
damit die Of fnung zu dem jeweiligen
Abgleidikern Frei wird.

b) Gleichspannungs - Rohrenvoltmeter
(Mehbereich 10 V ) an den MO-
punkt M 1 anschliehen. Bei allen
Kandilen muff eine Gleichspannung
von -2 V bis -4 V vorhanden sein
- bei Oszillatorrahrenwechsel kann
die geringe Frequenzverschiebung
mit dem Oszillatortrimmer ausgegli-
chen werden. Dieser Nachgleich ist
nur in einem Kanal vorzunehmen.

2 Bandfilterabgleich
Wobblerausgang an Antenneneingang.
Mit Wobbler verbundenen Oszillograph
am Mehpunkt M 1. Kanalwahler auf
Kanal 5 schalten. Der Abgleich der bei-
den Bandfiltertrimmer erfolgt an Hand
der Kuve 1. Die Kopplung kann mit den
Drahttrimmern eingestellt werden.
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Kanalwahler auf Kanal 11 schalten.
Seitenabdeckblech entfernen. Abgleich
der beiden variablen Spulen durch leich-
tes ZusammendrOcken oder Auseinan-
derziehen (siehe Kurve 2). Dazu isolier-
ten Abgleichsfab verwenden!

Kanalwahler auf Kona! 4 schalten. Hier
wird das Kanal-4-Bandfilte, mit zwei
HF-Eisenkernen abgeglichen (siehe
Kurve 3).

Kanal 4

62,25 67,75 MHz

Kanalwahler nochmals out Kanal 5
schalten und die beiden Bandfiltertrim-
mer leicht nachgleichen (siehe Kurve).

Samtliche Konale iiberpriifen. Eventuell
Kanal 11 mit den beiden variablen Spu-
len leicht korrigieren. Dabei ist eine
geringe Unsymmetrie der Durchlalykurven
ohne Bedeutung.

Der Abgleich der beiden Sperrkreise auf
der Antennenplotte geschieht mit einem
Resonanzmeter (GRUNDIG Resonanz-
meter 701. Bereich 5,40 ... 100
MHz). Sperrkreis I mit 68 pF auf 82 MHz,
Sperrkreis II mit 51 pF auf 93 MHz. Die
Empfindlichkeit betragt 4 ... 6 kTo.

Z=-Kreis

Artein
eir gang

Oszillato

Spet rk-e s I

PCF 80

szillatoralcogleichke
samtansicht des mit gedri. ckten

HF-Kreisen ausgestatteten Tuners.
(Die Abschirmhaube der PCF 80
ist auf unserem Foto enlfernt
warden).

AntennenObertrager
92

HF-Band-
filtertrimmer

C 105

C 108

Einbczu eines UHF-Teils
Sellxtverstandlich i er gedruckte Ka-
nalwbhler far spdter hinzukommen-
de U -IF -FS -Band IV (Dez meter -Band)
vorgEss-hen. Hit. den Empfang dieser
Sender wird ein zusatzliches UHF-Teil
oingebaul und der gedruckte Kanal-
wi5hIcr arbeitet als ZF-Verstarker (bei
Kanoistellung 1). Zu diesern Zweck wird
ein nusatzliches abstimmbares ZF-Band-
filter eingebaut. Ober einen Schaller,

UNE - Tuner

0240-607

EC 9?
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OS 3p
C105

°J02n
r 103

56k
RfOf

rio

rte 841 EC 92
9246-040p 9246 -039

2,y;'-'ioopoo
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2000° o o amp 2,000 0
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C crial

42O/111,

Bild 2 Die Schaltung des Tuners

0 0
In

92E46-037

M1 1sk

15p

clog

220k
p105

Riot

revlabsivrerung

5100

sire

10

spulers
silkdor

9240-608,

2,2k

2108 I tee

in 0

der an dem hinteren Ende der Kanal-
wahlerachse befestigt wird, schaltet man
den ZF-Eingangskreis an den Eingang
des gedruckten Kanalwahlers. Aulyer-
dem wird damit in Kanalstellung I die
Anodenspannung des UHF -Toils einge-
schallet. Einzelheiten der UHF-Ergan-
zung oringen wir in einem spateren Heft
der , Technischen Informationen".

W. Klein

ZF
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J1) jj I) RECORDER
LEISTUNG UND BEDIENUNGSKOMFORT: GANZ GROSS!

Unser Spitzen-Tonbandgerat Recorder
TK 830 nimmf unter den bisher bekann-
ten Tonbandgeraten eine Sonderstel-
lung ein. In ihm vereinigen sich alle tech-
nischen Leistungen, die heute von an-
spruchsvollen Tonaufnahme - Freunden
und Schmaltonfilm-Amateuren verlangt
werden.

Schon kurz nach dem Erscheinen dieses
Gerates - wir zeigten es ersfmals Ende
April 1957 auf der Deutschen Industrie-
Messe Hannover - stieq die Nachfrage
derart an, doll der TK 830 Mangelware
Nr. 1" wurde.

Bei einem solch hochwertigen Gerat 16)t
sich ouch in der grohten Tonbandgerate-
fabrik der Welt leider die Produkfion
nicht so schnell ausdehnen, urn dem Be-
darf volt Redinung zu tragen. Jedes
Gerat erfordert eine Unzahl von Kon-
trollen und eingehenden technischen
Profungen, bevor es das Werk verlaht.
Der dadurch erreichfe hohe Qualitats-
stand darf ober keineswegs - selbst
nicht um ein geringes - geminderf wer-
den, wenn von der Verkaufsdirektion
nach h6heren StOckzahlen gerufen wird.
Unser neues Tonbandgeratewerk in Bay-
reuth, welches den Tonbandkoffer TK 5
herstellt, wird fur unsere in Nurnberg
gelegenen beiden Tonbandwerke jetzt
wohl die Entlastung bringen, die qe-
braucht wird, urn nun bald in der Loge
zu sein, alien WOnschen nach hoheren
Stockzahlen bei den groheren GRUNDIG
Tonbandgeraten entsprechen zu konnen.
In unserem nachfolgenden Beitrag wol-
len wir kurz auf die Besonderheiten des
TK 830 eingehen und zum Schluh eine
Beschreibung der Relais-Sdialtungstech-
nik bringen.

Duplex-Bandlaufsystem
Ein besonderes Kennzeichen moderner
Spitzentonbandgerate ist dos GRUNDIG
Duplex-Bandlaufsystem. Der Bandlauf
in beiden Richtungen macht dos Urn-
legen von Spulen uberflussig. Sowohl
bei Aufnahme als ouch bei Wiedergabe
kann von Spur I auf Spur II lediglich
durdi Druck einer Taste Ubergegangen
werden. Jeder anspruchsvolle Tonband-
freund weih diesen besonderen Bedie-
nungskomfort hoch zu schatzen.

Fijr jede Tonspur sind getrennte Kopfe
vorhanden. Die Umschaltung geschieht
rein elektrisch Ober die Kontakte des
Druckfastenaggregals. Urn fur beide
Tonspuren eine absolut qleich hohe Auf-
nahmequalitat zu gewahrleisten, 1W11

sich die Vormagnefisierunqs - Hochfre-
quenz mit Hilfe von zwei Trimmern fur
jeden Aufnahmekopf einzeln einstellen.

Tricktaste
Fur die beiden Tonspuren ist je ein
Ferrif-Loschkopf vorhanden. Durch Ab-
schalten des jeweils zustandigen L6sch-
kopfes mit einem Druckknopf-Kontakt
lahf sich eine zweite Aufzeichnung auf
ein bereits bespieltes Tonband erreichen,
ohne daft die erste Aufzeichnung ge-
loscht wird.

Diese Einrichfung ist, wie alle GRUNDIG-
Freunde wissen, eine GRUNDIG-Pionier-
tat, denn 1953 wurde auf der Dussel-
darter Funkausstellung unser Tonband-
koffer TK 919 vorgestellt, welcher schon
mit der Trickfaste ausgerustef war. Die-
ses Spitzengerat, auf dessen Laufwerk-
Grundkonzeption noch heute das TK-
830-Laufwerk beruht, fond schnell gro-
hen Anklang bei ansprudisvollen Schmal-
film-Amateuren. Die Triddasfe (ouch

Obersprechtaste" genannt) ermoglichte
Effekte, die sonst nur mil zwei gleich-
zeitig betriebenen Tonbandgeraten
meglich waren.
Auch der Nachfolgetyp des TK 919, unser
TK 920 Record, der 1955 auf den Markt
kam, besah die Trickfasfe.
So war es selbstverstandlich, daft wir
unser jetziges Spitzen-Tonbandgeraf Re-
corder TK 830 ebenfalls mit dieser Ein-
richtung ausrusteten.

Tedinische Daten des Tonbandkoffers Recorder TK 830
Bandgeschwindigkeif:
Spur'age:
Bandlauf:
Spulen:

Spieldauer:

Ruckspulzeit:

Stromart:

Nefzspannungen:

Leistungsaufnahme:

Sicherungen:

Gleichlaufabweichungen:

(gehOrrichtig bewertet,
gemessen mit EMT 418)
Frequenzbereich:

Eingangsempfindlichkeit:

Ausgangsspannung:

Ausgangsleistung der
Gegenfokf-Endstufe:

Storabstand:
Klirrtoktor:

NF-Aufsprechstrom:

HF-Vormagnetisierungs-
strom:

HF-Loschspannung:

HF-Generaforfrequenz:

9,53 und 19,05 cm'sek. (umschalfbar)
International
In beiden Richtungen (ohne Umlegen der Spulen)
max. 18 cm (7)

Bei 9,5 cm/sek.: 2 z 60 Min. bei Sfandardband,
2 x 90 Min. bei Langspielband

Bei 19 cm'sek.: 2 x 30 Min. bei Sfandardband,
2 x 45 Min. bei Langspielband

130 Sek. (± 20°'o) bei Standardband und Sfellung 19
Wechselstrom / 50 Hz (Auch in 60-Hz-Ausfohrung sow:e
in 50 60-Hz-Umschaltausfuhrung lieferbar)
117, 150, 200, 220, 240 V 50 Hz
(Stellung 117 fur 110... 125 V)
Verstarker Halt, Spur II ca. 40 Watt
Aufnahme Spur II 9,5 cm 'sek. ca. 80 Watt
Aufnahme Spur II 19 cm'sek. ca. 70 Watt
Umspulen 9,5 cm/sek. ca. 76 Watt
Umspulen 19 cm'sek. ca. 67 Watt
Netzsicherung:220 V: 0,8 A; 150 V: 1 A; 117 V: 1,25 A;
Anoden-Feinsicherung: 125 mA
(jeweils 5 x 20 mm, trage)
< ± 0,2 0/0 bei 19 cm'sek.

< ± 0,230'o bei 9,5 cm'sek.

50 ... ca. 10 000 Hz bei 9,5 cm/sek.
50 ... ca. 15 000 Hz bei 19 cm/sek.

Eingang Mikro: 1,5 mV an 300 1(51
Eingang Radio: 5 mV an 250 1(52
Eingang Platte: 100 mV an 1 M12
(bezogen auf Vollaussteuerung des Bandes
bei 1 000 Hz)

Ausgangsbuchse Kontakt 1 (niederohmig) ca. 8 V an
12 52, Kontakt 3 (hochohmig): > 0,55 V an 4,7 Id2

ca. 6 Watt (bei K < 5 °/o)
> 40 dB I gemessen am
ca. 5°/o (bei Vail- hochohmigen
aussfeuerung 1 000 Hz) I Ausgang

ca. 0,08 mA bei Vollaussteuerung mit 1 000 Hz
(gemessen als ca. 8 mV-Spannungsabfall am 100-12-
Serienwiderstand des Kopfadapfers; Messung ohne
HF-Generatorrohre EL 95)

1 mA (gemessen als 100 mV Spannungsabfoll am
10052-Serienwidersfand des Kopfadapters)
125-150 V
67 ... 73 kHz
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AUFNAHME

Aussteuerungs-
Regler

Aussteuerungs-
Anzeige

Eingangswahler

0 Schallplatte

Rundfunk

Q Mikrofon

Kurzstoptaste und
Sperre fur Aufnahme-Taste

Umsdialtung der Bandgeschwindigkeit
(50 ... 10000 Hz) 9,5 19 cm/sek (40 ... 1600C Hz)

Spur II Spur I
Bandrichtungslaut

Aufnahme Wiedergabe

Bild 1

Die Bedienungsgriffe
beim GRUNDIG
Tonbandkoffer TK 830

WIEDERGABE

Lautsstirkeregler
und Netzschalter

Nullsteller des
Bandlangen-Zahlwerks

Klangegisfer

Hohen

Mittellagen

Bosse

Tricktaste
Ibei Aufnahme) und
Lautsprecher-Abschaltung
(bei Wiedergabe)

Umspulen (Schnell-, Vor- bzw. Rucklauf)

Wahrend bei den Tonbandgerafen TK
919 und TK 920 bei Betatigung der Trick -
taste, also beim Abschalten des L6sch-
kopfes, ein Ersatzwiderstand an den
Loschstrom-Ausgang des Hochfrequenz-
Generators gelegt wurde, ist dieses beim
TK 830 nicht mehr erforderlich. Hier sorgt
eine Stabilisierungsautomatik for einen
konsfanten Pegel des Vormagnetisie-
rungsstromes, ouch wenn der Loschkopf
abgeschaltet wird oder sich sonstige
Veranderungen ergeben sollfen. Die
HF-Spannung wird namlich zusafzlich
auf einen Gleithrichter gegeben, der mit
einer einstellbaren Gleichspannung vor-
gespannt ist. Die sich aus der Vorspan-
nung und der HF-Spannung ergebende
Gleichspannung wird dem Gitter der
HF-Generatornahre zugefiihrf und steu-
ert somit die Leistung dieser Rohre. Da-
durch ergibt sich eine konsfante Hoch-
frequenzspannung an der Generator-
spule. Die Hochfrequenzspannung ist
also lastunabhangig geworden. Diese
Stabilisierungsautomatik macht sich aber
nicht allein bei der Bedienung der Trick -
taste ganstig bemerkbar, sondern halt
ouch bei Spurwechsel den einmal for
den jeweiligen Aufnahmekopf am Trim-
mer eingestellten Vormagnefisierungs-
strom konstant.
Die Tricktaste erlaubt dem Besitzer des
TK 830 wirkungsvoll die Erzielung studio-
mafjiger Effekte. Es lassen sich z. B. er-
klarende Texte, Dialoge oder Gerausche
bzw. weitere Musikquellen miThelos in
bereits durchgefOhrte Untermalungs-
musik-Aufnahmen einblenden.
Ober die speziellen Besonderheiten der
Schmalfilmverfonung mit Hilfe der Trick -
taste (wie sie auch unser Titelbild zeigl)
berichtet ein Beifrag an anderer Stelle
dieses Heftes. Interessant ist noch die

Verquickung der Sperr-
taste mit der Tricktaste. Wird die Trick -
taste bei gedriickter Sperrtaste betatigt,
so ist gleichzeitig das Abfallen des An-
druckmagneten aufgehoben. Erst hier-
durch kann ohne weiteres von Wieder-
gabe auf Aufnahme ohne Unterbrechung
des Bandlaufs 6bergegangen werden.
(Kontakt s 1 geoffnef, Kontakt t 1 ge-
schlossen).

Mit dem Abschalten des Loschkopfes
wird beim Betatigen der Tricktaste zu-
gleich eine Abschaltung der eingebau-
ten Laufsprecher vorgenommen. Mit die-
ser sinnvollen Kombination wird auto-
matisch eine akustische Rockkopplung
bei der Durchluhung von Ubersprech-
Aufnahmen vermieden. Ein Abhoren der
Wiedergabe kann jedoch ohne weiferes
mit einem Kopfharer erfolgen. Der vom
Aussteuerungsregler getrennt vorhan-
dene Lautsfarkeregler erlaubt dabei
eine individuelle Einstellung der Abhor-
laufstarke. Die Tricktaste kann, ebenso
wie die Sperrtaste, eingerastet werden.

Die Bedienungsweise der Trickfaste.
Mochte man mit Hilfe der Trickfasfe Ein-
blendungen in bereits bespielte Bander
vornehmen, so beginnt man mit der
Probebesprechung des Mikrofons und
Einregelung der richtigen Aussteuerung.

Hierzu wird die Tricktaste noch nicht ge-
drikkt. Man driickf lediglich die Sperr-
taste - loryt sie einrasfen - und sodann
die Aufnahmetaste. Urn eine akustische
ROckkopplung zu vermeiden, wird der
Laufstarkeregler vorher nach links ge-
dreht. Ist unser Beobachtung des Magi-
schen Fathers die Aussteuerung richtig
eingeregelt, so wird die Haltfaste ge-
driickt. Die Sperrtaste bleibt eingerastet.

Tricktaste
Der Bandlauf kann nun durch Drilidcen
der Wiedergabetaste in Bewegung ge-
setzt werden. Das Abhiiren der vorhan-
denen Aufzeichnung geschieht mit einem
Kleinhorer. Die Lautstarke ist beliebig
einstellbar (rechter Drehknopf). Die Lauf-
sprecher des Tonbandgerotes wurden,
um eine akustische Ruckkopplung auf
das Mikrofon zu vermeiden, bereits
durch das Betatigen der Trithfaste ab-
geschaltet.
An der Stelle, wo die Obersprechung
einsetzen soil, wird nun einfach die Auf-
nahmetaste gedruckt.

Nach erfolgter Einsprache wird die Wie-
dergabetaste gedruckf; dadurch er-
scheint die Ersfaufzeichnung wieder in
normaler Lautstarke bei der spateren
Wiedergabe. Wahrend des DrOckens
der Aufnahmetaste, also beim Ober-
sprechen, geht die Lautstarke der Ersf-
aufzeichnung urn ca. 10 dB zurrick. Um
das Band anzuhalfen, wird jeweils die
Haittaste gedrockt. Die Tricktaste wird
dagegen erst zum Schluf) des gesamten
Obersprechvorganges wieder ausgelost,
ebenso die Sperrtaste. Nach Ruckspulen
(Tasten: Umspulen -Ns und Halt) und
Drucken der Wiedergabetaste kann nun
die Tonaufzeichnung samf nachfraglich
vorgenommener Einblendung wieder-
gegeben werden.

Getrennte Regler fiir Aussteuerung und
Wiedergabe-Lautstarke

Die Trennung dieser beiden Funktionen
ermoglicht es, wahrend der Aufnahme
eine beliebige Mithor-Lautstarke einzu-
stellen. Dieses ist oft sehr wichfig, wenn
das Mikrofon in der Nahe aufgestellf ist.

8 GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN



L

Blockschohbild de.
GRUNDIG Tonbond4offers TK 830

bei Wiedergobeberrieb

Mrtfelogen-

Bosse ----
Lout -
stork'

Gegentakt -Endstufe
RaumkkrigslniNer-

Anschluss

Anschlufl fur
AUSSell -Loutsprecher
(1.2)

Mid 2

Dreht man die Mithorlaufstarke so weif
auf, dal, Ober die Lautspreche des Ton-
bandkoffers keine akustische RUckkopp-
lung eintritt, so kann man bei ge-
eigneter Mikrofonaufstellung hallartige
Effekte erzielen.

Bei Wiedergabe Ober Aufyenlaufsprecher
oder Ober Kopfharer lassen sich die ein-
gebaufen Lautsprecher des Tonband-
koffers unabhangig vom Laufstarke-
regler mit der Tricktaste ganz abschal-
fen. Sollen bei Anschluf3 eines Rundfunk-
gerafes oder Verstarkers die eingebau-
ten Lautsprecher des Tonbandgerafes
aulyer Betrieb gesetzt werden, so kann
dieses auch duch Zurockdrehen des
Laufsfarkereglers geschehen.

Gegentakt-Endstufe
Ein besonderer Vorzug des GRUNDIG-
Tonbandkoffers TK 830 ist der grofyzOqig
ausgestaffete Wiedergabeteil. Hier
wurde alles eingesetzt, urn auch ver-
wohntesten AnsprOchen gerecht zu
werden.

Wie Bild 2 zeigt, folgf auf den drei-
stufigen Vorverstarkerteil der Haupt-
NF-Versfarker, bestehend aus einer wei-
teren NF-Vorstufe, einer Phasenumkehr-

riz
Netzspannungs-
wohler

Sich. II
125 mA

S1.1:
(trOge)

117 (110-127) V:1,25A Si I

150V: 1,0 A Lautspr.-Vert.
200...240V: 0,8 A GRUNDIG Raumklangstrahler

stufe und einer Hochleisfungs-Gegen-
fakt-Endstufe. Sie hat sich it dieser Form
auch in unseren grof)en Rundfunkgerafen
hervorragend bewahrt.

Drei grohe Lautsprecher
Gegeriiber den Vorlaufer-Tonbandge-
raten TK 820 und TK 920 wurde nicht
eine Lcutsprecher-Kombination mit einem
grof5eren Front- und zwei kleineren Sei-
tenlaufsprechern angewandt, sondern
eine Kombination von drei gleith gro-
lyen perm.-dyn. Ovallautsprechern von
18 x 13 cm. Bild 5 zeigf die Anordnung
dieser Lautspreche im Koffer des TK 830.
leder Zuhorer ist immer wieder von der
fur ein Koffergerat ganz aufyergewohn-
lichen Klangfolle begeistert. Auch die
Bosse kommen in Oberraschender Starke
und auf3ergewahnlicher Verzerrungsfrei-
heit.

Die Anschluhbuchsen
Die untenstehende Abbildung zeigt die
Lage der Anschluf3buchsen an der Kof-
ferrockseife. Die gesamfe Anschlulyplatfe
ist mit einer automatisch schlielyenden
Klappe verdedd, die eine enfsprechende
Beschriffung tragt. Alle Buchsen sind fur
dreipolfge Normstecker vorgesehen, mit
denen unsere neuen Mikrofone und

Er Cc

Fernbedienung

Ausgringe
01TO
Eingange/ I \

Plat en Rundfunk- Mikrofon
spieler gerat

Vethindungskabel und das weifere Zu-
behcir ausgerustet sind.

Eingangs-Anschlusse

Buchse Q Mikrofon
Es konnen sowohl dynamische als auch
Kondensatormikrofone angeschlossen
werden. Mit dieser Buchse wird auch das
GRUNDIG Mischpult 606 verbunden.
Buchse = Rundfunk
Diese Buchse wird mit den Buchsen des
Diodenausganges moderner Rundfunk-
gera'e verbunden und dient zur hoch-
wertigen Aufzeichnung von Rundfunk-
sendungen. Ferner kann hier der Tele-
fonodapter 243 T angeschlossen werden.
In Verbindung mit neueren Rundfunk-
geraien (ab 1955'56), die Ober eine
gleichartige Tonband - Anschlufybuchse
verfugen, besteht Ober das mitgelieferte
Verbindungskabel Nr. 237 zugleich der
Anschlufy fur Aufnahme und Wiedergabe.
Buchse 0 Schaliplatte
Diese Buchse kann mit einem Platten-
spieler, einem zweiten Tonbandgeraf
oder den niederohmigen Laufsprecher-
buchsen eines Rundfunkempfangers ver-
bunden werden.

Bild 3 Riickansicht des Tonbandkoffers TK 830 bei geoffneter Kleppe zur Vornahme der AnschlUsse

Ausgringe
Die Ausgangsbuchse dient
zum Anschluf, eines Rund-
funkgerates bzw. Kraftver-
stCirkers als Wiedergabe-
verstarker oder eines Zweit-
laufsprechers bzw. Mithar-
kopfharers. Als Kopfhorer
Nird der Magnetische Klein-
horer GRUNDIG Typ 206
benutzt, welcher mit einem
Normstecker versehen 1st.
Bei hochsten AnsprOchen
an die Kopfhorer-Wieder-
gabe empfehlen wir die
Benutzung des Dynami-
schen Kleinhorers Grundig
Typ 507 mit Anschluf5-
schnur 206.
Auf)enlaufsprecher kannen
direkt, mit einem Norm-
stecker versehen (Konfakt 1
und 2), oder Ober das Ver-
bindungskabel Nr. 233 an
die Ausgangsbuchse ange-
schlossen werden.

Fernbedienung
Hier kann der Fulyschalter
Typ 222 mit einer Ande-
rung der Kontakte (siehe
.Technische Informolionen"
Heft 5 1957) angeschlossen
werden, der neben Start
und Stop ouch einen Riick-
lauf des Bandes fiir Wort-
oder Satzwiederholungen
ermoglicht.
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Rundfunkensplanger

Mpkrofon
GDM 121

gelb

Tonband
OArischlull

schwa,
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Nr. 237
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IA.lore. lio, PlpnerK,

1..9..9e
nscr,luDbuchsen on der Ruckseete des Tonbandgerates

Vet brredungskabel
Ne 233

Fernbed

BiId 4
So werden die verschiedenen Gerate mit dem
Tonbandkoffer TK 830 verbunden

Hi-Fi-Raumklang-Strahler-Anschlufs

Ein besonderes Glanzlicht kann der
Wiedergabe des TK 830 noch durch den
Anschlul) des bekannfen GRUNDIG
Hi-Fi-Raumklang-Strahlers aufgesetzt
werden. leder Besucher der diesjohrigen
Aussfellungen in Hannover und Frank-
furt hat sich personlich von der Brillanz
der Klangwiedergabe uberzeugen Icon-
nen, die der Hi-Fi-Raumklang-Sfrahler
in Verbindung mit dem Tonbandkoffer
TK 830 bietet.

Der Raumklang-Strahler bewirkt eine
nahezu kugelformige Absfrahlung des
gesamten hohen Tonfrequenzbereiches
und steigert die Brillanz des Klangbildes
auf3erordentlich.

Schmalfilm-Tonamateure wahlen gern
die Ausfuhrung des Hi-Fi-Raurnklang-
Strahlers mit Wandarm und hangen ihn
direkt Ober oder neben die Leinwand
resp. Perlwand auf. Modern eingerich-
fete Wohnungen verfragen" ouch den
etwas eigenwillig geformten Schwing-
slander". Gern wird ouch die Kombina-
tion mit einer modernen Stehlampe
benutzt.

tor
"

Zusarz
>"/ ,

Kupplungen
lautsprech

GRUNDIG
Rneonklong Str older

Wer dos Letzte an Klangvollkommen-
heif bei der Schmaltonfilmwiedergabe
erreichen mochte, die in keiner Weise
der groper Kinos nachstehen soli, schliefyt
an die Laufsprecher-Ausgangsbuchse
(Kontakte 1 und 3 des Normsteckers)
zwei in Serie geschaltete GRUNDIG Hi-
Fi-Bahlautsprecher an. Diese sind unter
der Bestellnummer 7003-002 oder 7003
-003 ads Einbauchassis lieferbar. Ihre
Impedanz von je 5,6 Ohm pahf genau
an den 12-Ohm-Lautsprecher-Ausgang
des Tonbandkoffers.
Man wird die eingebaufen Laufsprecher
in diesem Fall abschalten (rechten Druck-
knopf einrasten), insbesondere wenn die
Bahlaufsprechersysfeme in Nahe bzw.
unferhalb der Leinwand montiert sind.
Der Durchmesser der GRUNDIG-Bahlaut-
sprecher betragt 27 cm. Es sind Rund-
systeme mit einer in Schaumstoff aufge-
hangten Membrane. Ihre Resonanz-
frequenz betri5gt 45 Hz.
Die Freude an der nahezu raumlich an-
mutenden Wiedergabe der genannfen
Kombinafion mit dem Hi-Fi-Raumklang-
Strahler entschadigt den etwas groheren
Aufwand mehrfach.

Odd 5 Die Anordnung der Loutsprecher im Koller des TK 630

Hi-Fi-Frequenzumfang
Neben der Bandgeschwindigkeif von
9,5 cm sek. ist beim TK 830 ouch die
Studio-Bandgeschwindigkeif 19,05 cm
sek. vorhanden. Mit 19 cm 'sek.-Bandge-
schwindigkeit ist man heute in der Lage,
den gesamten horbaren Frequenzum-
fang von 40... 16 000 Hz aufzunehmen
und wiederzugeben.
Mit dem Umschalfer der Bandgeschwin-
digkeit werden auher dem Motoren-
stromkreis auch die Aufnahme- und
Wiedergabe-Entzerrer umgeschalfet.
Das richtige Mikrofon zum TK 830
Was nUtzt der weite Frequenzumfang
des TK 830, wenn man Gin ungeeignetes
Mikrofon verwendet. Fur den TK 830 ist
dos Beste also gerade gut genug. Es
kommt somit fur alle hoheren Anspriiche
nur dos dynamische Breitband-Mikrofon
GDM 121 in Frage, welches in seinem
Frequenzumfang genau auf den TK 830
abgestimmt ist. Selbstverstandlich lassen
sich ouch unsere Obrigen Mikrofone,
einschliefylich des Kondensaformikrofons
GKM 17, verwenden. Im nochsten Heft
bringen wir eine Aufsfellung der Eigen-
schaften (einschl. Frequenzkurven) aller
modernen GRUNDIG-Mikrofone. Hierzu
gehort ouch dos neue Richtmikrofon
GDM 15.
Wunschklang-Regisfer
Nicht immer sind die Aufnahmebedin-
gungen immer excellent", manchmal
liegt es an der unvollkommenen Raum-
akustik (bei Mikrofonaufnohmen), manch-
mal rauschen alte Schallplaften, die
man iiberspielt hat, oder die Rundfunk-
sendungen lagen im Ton nicht ganz rich -
fig. Wie dem ouch sei -, wenn man
hinterher die Moglichkeit hat, den Kiang-
charakfer der Wiedergabe zu beein-
flussen, so stifiren ouch diese Dinge nicht
mehr.
Beim TK 830 ging man in dieser Rich-
tung nicht nur einen Schritt vorworts,
sondern gleich drei. An Sfelle eines sonst
Oblichen einfachen Klangreglers wurde
ein dreiteiliges Wunschklang-Register

10
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in den NF-Teil einbezogen. Es lassen
sich mit dieser wunderbaren Einrichtung
Bosse, Mittellagen und Hohen getrennt
und unabhangig voneinander anheben
und obsenken, so daf) sich die jeweils
optimale Klangwiedergabe erzielen lafyt.
Die gewahlte Einstellung ist rechf augen-
fallig an dem symbolisch mit Noten ver-
sehenen Feld sichtbor.

Das Klangregister ist nur bei Wieder-
gabe Ober die eingebauten Lautsprecher
unc bei Anschaltung von Au`yenlaut-
sprechern in Betrieb. Bei Wiedergabe
Ober Rundfunkgerate bzw. Versfarker
ist es ausgeschaltet, da in diesem Fall
die Klangregelorgane des nachgeschal-
teten Gerates in Funktion freten und
entsprechend bedient werden konnen.

20
dB
75

10

5

0

-5

15

dB
10

5

0

-5

BIId B
Die Anschlosse
der
Normbuchsen

Ausgang
Lautsprecher

Ausgang
Verstdrker
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Bild 6
Frequenzgang des
Aufnahme-
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Bild 7
Frequenzgang des
Wiedergabe-
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Besonderheit der Eingangsbuchse
Platte"
Wohrend die Eingangsanschlosse fur
Mikrofon und Rundfunk am Kontakt 1

der jeweiligen Normbuchse liegen, ist
der Eingang Platte" mit Kontakt 3 der
entsprechenden Normbuchse verbunden.
Bild 8 zeigt die gesamten Anschlusse
der Buchsenreihe.
Die Verwendung des Kontoktes 3 fur den
Eingang Platte" brachte einen grofyen
Vo-teil:
Einfache Uberspielmoglichkeit von einem
zweiten Tonbandgerat auf den TK 830
BeKanntlich liegt an der Normbuchse
for die Verbindung mit dem Rundfunk-
empfanger nicht nur am Kontakt 1 der
Aufnahme-Eingang, sondem am Kontakt
3 zugleich der Wiedergabe-Ausgang.
An diesem Ausgangskontokf steht eine
NF-Spannung zur Verfugung, die dem
TA-Eingang von Rundfunkgeraten und
somit auch dem Eingang Platte" von
Toibandgeraten angepalyt ist.
Be. Anschluf) eines Rundfunkempfangers,
de- mit Tonband-Normbuchse versehen

Bad 9
Laufwark des
TK 830 von oben
gesehen 11

k



trffirwlr
ist, bedient man sich bekanntlich des
dem Tonbandgerat mitgelieferten Ver-
bindungskabels Nr. 237, welches beid-
seitig mit Normsteckern versehen ist.
Es dient sowohl fur die Rundfunk-Auf-
nahme (Ober Leitung 1) als ouch kir die
Wiedergabe Ober den NF-Teil desselben
Rundfunkgerates.

Verbindet man mit diesem Kobel die
Radio- oder Ausgangsbuchse eines
anderen mit Normbuchsen ausgestatteten
Tonbandgerates, z. B. GRUNDIG TK 5,
TK 8, TK 16, TK 830, mit der Buchse
Platte" des TK 830, dessen TA-Eingang
auf Kontakt 3 liegt, so ist eine technisch
einwandfreie Anpassung hergestellt und
es konnen muhelos Uberspielungen vor-
genommen werden.

Uberspielen von Schallplatten auf Band
Wer Wert out beste und betriebssichere
Verbindung legt, wird die Schnur des
Plattenspielers bzw. -wechslers mit einem
dreipoligen Normstecker versehen, wo-
bei die heihe" Leitung des Tonabneh-
mers an Kontakt 3 gelegt werden mul)
(die andere TA-Leitung an 2, Abschir-
mung an Masse des Steckers). Notfalls
1d131 sich aber ouch unter Benutzung des
Verbindungskabels 233, welches Ober
drei Bananenstecker verfUgt, unter Zu-
hilfenahme von Bananenstecker-Kupp-
lungen die Verbindung herstellen. (Stek-
ker gelb liegt an Kontakt 3, siehe ouch
Bild 4).
Sowohl bei Uberspielungen von einem
zweiten Tonbandgerat als ouch von
Schallplatten wird der Eingangswahler
O (Platte") des TK 830 betatigt.
Bei einigen neueren Rundfunkgeraten
mit Normbuchse und getrennter TB -Taste
kann eine Uberspielung von Schallplat-
ten ouch erfolgen, wenn der Platten-
spieler mit den TA-Buchsen des Rund-
funkgerates verbunden wird und die TA -
Taste des Rundfunkgerates sowie der
Eingang a (Rundfunk) des Tonband-
gerates betatigt werden.
Bei Anschluh des Tonbandkoffers TK 830
an ein Rundfunkgerat kann der Platten-
spieler shindig mit dem Tonbandkoffer

pia
1. 41101t,

Allme

01

*

1

Beim Abnehmen
des Laufwerks
vom Verstarker-
tell braucht nichts
abgelotet zu
werden. Alle
Verbindungen
sind steckbar
ausgefUhrt.
Ebenso werden
die Achsen der
Bedienungs-
regler zu-
sammengesteckt.

Bild 10 zeigt dos
Laufwerk dos
TK 830 TM 830
von unten

Die Relaisschaltung
des GRUNDIG Tonbandkoffers TK 830
Das Nachfolgegerat des TK 820, der
Recorder TK 830, weist in der Relais-
schaltung einige bedeutende Anderun-
gen gegenOber der des TK 820 auf.
An Stelle des Koptrelais" ist dos Spur-
relais" getreten, welches nur noch die
Funktionen der Drehrichtungswendung
auslost, wahrend die Kopfe direkt von
den Kontakten des Drucktastenaggregats
umgeschaltet werden. Fortgefallen ist
ferner der Hubmagnet zum Betatigen
der Halttaste beim Bandende.
Die Bandendabschaltung erfolgt beim
TK 830 durch Kontaktsteuerung des
Motorschaltrelais. Mit dem Fortfall des

verbunden bleiben, ouch wenn man
Schallplatten Ober dos Rundfunkgerat
spielen mochte. In diesem Fall wird bei
ausgeschaltetem Tonbandgerat die Auf-
nahmetaste gedruckt. Hiermit ist (Ober
Kontakt 12,3 12,4) eine Durchschaltung
auf den Ausgangskontakt der Radio-
Buchse hergestellt.
Wird bei Rundfunkgeraten mit Norm-
buchse, jedoch ohne getrennte Tonband-
taste, der Plattenspieler an die TA-
Buchsen des Rundfunkgerates ange-
schlossen, so kann ebenfalls der Ton-
bandkoffer standig angeschlossen blei-
ben, wenn man beim Spielen von Plat-
ten wiederum die Taste Aufnahme"
drUckt und den Netzschalter des Ton-
bandgerates ausschaltet. Dadurch ent-
fallt die Belastung des Ausgangskon-
taktes 3 der Radiobuchse durch den
niederohmigen Ausgangs - Spannungs-
teller - Widerstand (Drucklastenkontakte
12,3 12,4 12,5).

N. B. Die Aufnahme urheberrechtlich geschiitzter
Werke der Musik und Literatur ist nur mit Ein-
willigung der Urheber oder deren Interessenver-
tretungen, wie z. B. GEMA, Biihnenverlage, Ver-
leger etc., gestattet. Zum Uberspielen von
Schollplatten bedarf es auBerdem der Einwilli-
gung der betreffenden Schallplattenhersteller.

Hubmagneten konnte ouch dos sogen.
Abschaltrelais entfallen. Der automati-
sche Abschaltvorgang beim Durchlauf

des Bandes geht vollig
lautlos vor sich.
In jeder Betriebsart und jeder Laufrich-
tung (ouch in beiden Schnellauf-Umspul-
stellungen) erfolgt ein sofortiger Stop
des Bandes, wenn die Halttaste gedruckt
wird; die Kupplung der abspulenden
Seite erhalt automatisch Bremsstrom,
wahrend die antreibende Kupplung
stromlos wird. Ebenfalls erfolgt bei Er-
reichen der Abschaltfolie ein sofortiger
weicher Stop des Bandes.
Urn alle letztgenannten Funktionen ord-
nungsgemah zu gewahrleisten, wurde
ein besonderes Bremsrelais eingebaut.
Der TK 830 besitzt nun folgende Relais:
1. Andruck-Magnet (bezeichnet mit A)
2. Motor-Relais (bezeichnet mit B)
3. Fliehkraft-Relais (bezeichnet mit C)
4. Spur-Relais (bezeichnet mit D)
5. Brems-Relais (bezeichnet mit G)
6. NF-Relais (bezeichnet mit N)
Hinzu kommen die Magnetkupplungen
rechts und links (bezeichnet mil KR und
KL).

Auf den ersten Blick erscheint die Relais-
schaltung des TK 830 recht verwickelt,
sie ist aber leicht zu verstehen, wenn
man sich erst etwos in die Funktionen
vertieft hat und die Wirkungsweise der
einzelnen Steuervorgange kennt.
Da eine Fehlersuche nur mi5glich ist,
wenn man Kenntnis von der genauen
Funktion besitzt, sollen anschliehend die
Relaisschaltungsvorgiinge genau be-
schrieben werden. Eine Auffindung der
in der Beschreibung erwahnten Kontakte
m Schaltbild erleichtern dabei die Kon-
taktbezeichnungsleisten unterhalb des
Schaltbildes.
Nun zu den einzelnen Betriebsarten.

12
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Die Drucktasten- und Relais-Funktionen des TK 830
1. Taste Halt" gedrildct (Ruhestellung des Gerdtes)
1.1 Mit dem Einschalten des Netzschalters zieht das N-Relais Ober +/N (410 Ohm) h 1'8,6-8,5 bei Spur I" oder

6,1-6,2 bei Spur II"/Masse (Stromkreis 1). (1)
1.2 N-Relais bringt das B-Relais Ober B (410 Ohm)"e 1'h 2%n 2 Ausgangstransformator BV 9060-501/Masse (Strom-

kreis 2). (2)
Das B-Relais halt sich Ober b 3 selbst (Stromk,eis 2a). (2a)

1.3 Der Motorstromkreis ist so bei b 1 unterbrochen, die Lautsprecher sind mit n 1 und n 2, die hochohmigen Ausgange
mit n 4 abgeschaltet.

2. Aufnahme bzw. Wiedergabe
2.1 Beim Betrieb Spur l" wird vor dem DrOcken der Taste "Aufnchme" oder "Wiedergabe" die Taste Spur I"

gedruckt.
2.11 Durch das Drucken der Taste Aufnahme" oder "Wiedergabe" wird die Taste Halt" ausgelast. Der Stromkreis 2a (2a)

wird dabei durch e 1 kurze Zeit unterbrochen, das B-Relais fault ab. Der Motor erhalt Ober b 1 Strom.
2.12 Durch das Auslosen der Taste Halt" schliebt h 3 den Stromkreis 3 und bringt das Relais C Ober -L/C (410 Ohm) (3)

h 3 f 'Masse. Dieser Stromkreis bleibt solange bestehen, bis f 1 bei 250-400 Umdrehungen/Min. der Tonrolle
umschaltet. Dann fault das C-Relais durch AbIlieben der Ladung des Kondensators C 50 (300 iiF) verzogert ab.
Die Abfallverzagerung betragt 0,3-0,5 sek.

2.13 Bei gezogenam C-Relais erhalt der Motor Ober c 2 erhohfe Betriebsspannung. Durch c 1 wird der Motorkonden-
sator bei 19 cm sek. Bandgeschwindigkeit von 3 !IF auf 5 !if bzw. von 4,5 uF auf 7µF (bei TK 830 U und TM 830 U)
erhoht. Dadurch wird der Anlaufvorgang bescoleunigt und die Betriebsdrehzahl rasp" erreicht. Fallt das C-Relais
ab, so hat der Motor die Betriebsdrehzahl erreicht und erhalt die normale Betriebsspannung und bei 19 cm sek.
den normalen Motorkondensator.

2.14 Mit abgefallenem B-Relais zieht der Andruckmagnet A Ober A (25 Ohm)/a lis 1/11,2-11,1 bei Aufnahme"
oder 10,3-9,3 bei Wiedergabe"/.3,6-3,5 1,6-1,5/b 2 Kontakt 1 des Fernbedienungsanschlusses/Massefeder'
Masse (Stromkreis 4). (4)
Kurz vor der Endstellung des Kernes des Andruckmagneten (im gezogenen Zustand) affnet a 1 und setzt den
Haltestrom auf etwa 1/20 des Anzugsstromes herab. Stromkreis 4a: A (25 Ohm + 570 Ohm)"s 1 11,2-11,1 oder (4a)
10,3-9,3 3,6-3,5 1,6-1,5 b 2 Kontakt 1 des Fernbedienungsanschlusses Massefeder Masse.

2.15 Der Stromkreis 1 (N-Relais) wurde durch Lasen der Taste "Haut" bei h 1 unterbrochen, mit c 3 (siehe 2.12) jedoch (1)
kurz darauf wieder geschlossen. Wahrend cieser kurzen Unterbrechung wird das N-Relais durch den Ladestrom
des Kondensators C 58 (300 nF) weitergehalten. Fallt das C-Relois ob, wird der Stromkreis 1 mit c 3 endgUltig

Die Jistage der Federkontakte
am Drucktastenaggregat
Die Justage erfolgt grund-
satzlich durch entsprechen-
des Verbiegen der An-
schlagstege, ein Verbiegen
der Kontaktfedern ist un-
zulassig.
Der Kontaktabstand eines
geoffneten Kontaktes be-
tragt 0,5 mm.
Der Kontaktdruck eines
geschlossenen Kontaktes
betragt mindestens 15 g.
Federsatz am Sparrschieber
Bei der Montage ist darauf
zu achten, dal) die Beta-
tigungsfeder an beiden
Schalfbolzen anliegt.
Der Kontakt

1 affnet
moglichst
bald.

Bild U
Blidc auf dos Chassis
bei abgenommenem Laulweik
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unterbrochen. N-Relais fault durch den Ladestrom des Kondensators C 58 verzogert ak L nd schaltet so, nachdem
der Motor seine Betriebsdrehzahl erreicht und der Anlauf mit samtlichen Schaltvorgangen beendet ist, die Lauf-
sprecher und die hochohmigen Ausgange ein. Die Abfallverzibgerung des N-Relais behOg 0,3-0,5 Sek.

2.2 Beim Betrieb Spur 11" wird vor dem DrUcken der Taste "Aufnahme" oder "Wiedergabe" die Taste Spur II"
gedrOckt.

2.21 Dadurch wird die Taste Spur l" ausgelost und das D-Relais Ober I R 78 (120 Ohre) D (120 Ohm) n 3'c 4 2,8-2,7
6,5-6,4 Masse gebracht (Stromkreis 5).

2.22 Der Motor wird durch d 2 umgepolt, der Anlauf in entgegengesetzter Drehrichlung erfolgt nun entsprechend
2.11-2.15.

2.23 Wenn das C-Relois durch LOsen der Taste Halt" zieht (2.12) bzw. das N-Relais nach beerdetem AnIbufvorgang
°Want (2.15), so halt sich das D-Relais Ober I R 78 (120 Ohm) D (120 Ohm)'n 3/c 41c1 3/.Aas!e (Stromkreis 5a) bzw.
Ober R 78 (120 Ohm)'D (120 Ohm).'n 3'd 3'Masse (Stromkreis 5b) selbst weiter.

2.3 Wenden
Soil bei laufender Aufnahme oder Wiedergabe von Spur 1" auf Spur II" Obergegcngel werden, so wid die
Taste Spur II" bis zum Anschlag durchgedrOckt. Die Taste Spur l" wird dodurch aus9e160.

2.31 e 3 schlief)t den Stromkreis 1. Der Kondensator C 58 (300 itF) wird Ober den Wideestand R 38 (47 Ohm) entladen,
das N-Relais zieht und schaltet die Ausgange und Lautsprecher ab.

2.32 n 3 schlief)t den Stromkreis 5. D-Relais zieht, d 2 polt den Motor um. (5)

2.33 d 1 legt G-Relais an den Ober R 81 (2,2 kOhm) aufgeladenen Kondensator C 52 (130 it=) C-Relais zieht und halt
sich nach Abflief)en der Ladung aus C 52 Ober R 81 weiter. Stromkreis 6: f R 81 (2,2 IcOhis) G (410 Ohm) Masse. (6)

2.34 g 3 schlief)t den Stromkreis 3a: 'C (410 Ohm)'g 3 Masse. C-Relais zieht, der Motc r erhOlt Ober c 2 erhohte (3a)
Spannung und durch c 1 bei 19 cm sek. einen vergrof3erten Motorkoidensator. 9 2 6 friat bei 19 cm sek. den
Sternpunkt des Motors und legt die Leitung 51 an die urn 35 V reduzierte Betriebssp sr ring. Durch diese Maf)-
nahmen wird der Motor rasch abgebremst.

2.35 Kurz vor dem Stillstand des Motors legt der Kontakt des Fliehkraftschalters f 1 urn und schl ejt das G-Relais Ober
R 20 (22 Ohm) kurz. G-Relais fallt ab. C-Relais wird Ober Stromkreis 3 weiter geha ter.

2.36 Der Motor wendet und kWh in Richtung Spur II" an. Bei 250-400 UpM schaltet f 1 w ele- JM. Der Stromkreis 3
wird damit unterbrochen. C-Relais fallt verzogert ab, der Motor erhalt wieder norrrale Betr ebsspannung urd den
normalen Motorkondensator.

2.37 c 3 unterbricht den Stromkreis 1, N-Relais fault verzogert ab und schaltet die ALsgOnce uid Lautsprecher ein,
womit der Wendevorgang abgeschlossen ist.

2.38 Das Wenden von Spur II" auf Spur l" geht analog vor sich, nur unterbricht n3 (in G3gensatz zu 2.32) den
Stromkreis 5b, D-Relais fat ab, d 2 polt den Motor urn. Dementsprechend bringt die Lading des Kondensators (5b)
C 51 (100 itF) das G-Relais, wellies sich dann Ober den Widerstand R 8C (2,2 kOl-m) VIE ISE r halt (Stromkreis 6a). (6a)

(5)

(5a)
(5b)

(1)

(3)

(3)

(1)

2.4 Schnellstop

2.41 Beim DrOcken der Schnellstop-(Aufnahmesperr)-Taste unterbricht s 1 den Stromkreis lc, der Andruckmagnet A (4a)
feint ab.

Das Tonbandgerat als Verstorker
Bei qedruckter Halt -Taste (also bei nicht-
laufendem Motor) kann der Tonband-
koffer TK 830 Ober die Eingange Q
(MIKRO) und 0 (PLATTE) ouch als Ver-
starker fiir Mikrofondurchsagen, Schall-
plattenwiedergabe etc. benutzt werden.

Um einen geradlinigen Frequenzgang
zu erreichen, werden beide Spurtasten
zugleich gedrockt. Soil anschlief3end wie-
der auf Aufnahme- oder Wiedergabe-
betrieb iibergegancien werden, so 16f)t
sich die nicht benotigte Spurtaste (also
z. B. Spur II bei Bandlauf in Spurrich-
tung I) durch Drucken der Taste der ge-
wunschten Spurrichtung wieder auslosen.

Der TK 830 164t sich nicht nur als Voll-
verstarker, sondern ouch als Steuerver-
starker bei grolyeren Obertragungs-
anlagen einsetzen.

Wiedergabe von bespielten Bilndern,
die auf Geraten mit alter Spurlage auf-
genommen wurden

Hierzu sind beim TK 830 / TM 830 k e i n e
zusatzlichen Hilfsmittel erforderlich. Es

wird lediglich die bereits gedruckte
Spurtaste durch geringhigiges Drucken
der zweiten Spurtaste ausgelost. Wenn
somit beide Spurtasten im nicht gedruck-
ten Zustand sind, ist das Gerat auf alte
Spurlage umgeschaltet. Dieses gilt natiir-
lich nur fur die Wiedergabe.

Bild 12
Unser Foto zeigt den als Bau-
stein ausgefiihrten HF-Generator.
Topfspule, Trimmer und zahl-
reiche weitere Bouelemente sind
ouf einer mit Lotkisen versehenen
Pertinax-Grundplatte vereint.
Kiinftig wird diese Boueinheit in
gedruckter Scholtung gefertigt
werden. Auch im Verstarkerteil
des Tonbandgerafes TK 830 wird
die gedruckte Scholtung ange-
wandt. Unser auf der neben-
stehenden Seite gebrochtes Foto
von der Chassis - Unteronsicht
zeigt bereits dies.  ueinheit.
Im nachsten Heft der , RUNDIG
Technischen Informal' nen" wer-
den wir naher auf ie zur An-
wendung kommen en Drudc-
schaltungen beim K 8 ein-
gehen.
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d
2.42 Lauft das Gerat aui Spur I", so schlief)t a 2 den Stromkreis 7: +/KL (440 Ohm)/5,4-5,5/g 1/2,1-Z2/4,2 -4,1/a 2' (7)

f 1/Masse. Die linke Magnetkupplung zieht, die Vorratsspule wird gebremst, das Band kann also nicht durch die
Friktion der Aufwickelkupplung transportiert werden.

2.43 Bei Spur II" schliel3t a 2 den Stromkreis 8 zu gleic:hem Zwedc: + /KR (440 Ohm)/5,6-5,5/g 1/2,1-2,2/4,2-4,1/a 2/ (8)
f 1/Masse.

2.44 Wendel man bei gedrUckter oder eingerasteter Schnellstopptaste von Spur auf Spur II", so zieht each dem
Ansprechen des D-Relais audi das G-Relais. Der Stromkreis 7 andert sich damit in den Stromkreis 7a: +/KL (7a)
(440 Ohm)/5,9-5,8,g 1 /2,1-2,2/4,2--4,1 /a 2/f 1/Masse. Dieser Stromkre s wird erst unterbrochen, wenn der Motor
nahezu zum Stehen gekommen ist und f 1 umsdialtet, d. h. die linke Kupplung bremst das Band solange, bis der
Motor fast zum Stillstand gekommen ist.
Zum gleichen Zeitpunkt fallt das G-Relais ob (2.35). Dann wendet der Motor und 'buff in Richtung Spur II" an.
Der Fliehkraftschalterkontakt f 1 leg, wieder urn und schlief)t nun den Stromkreis 8, die rechte Magnetkupplung (8)
zieht und bremst nun das Band.

2.45 Analog ondert sich beim Wenden von Spur II' out .Spur der Stromkreis 8 in den Stromkreis 8a: +/KR (8a)
(440 Ohm)/5,7-5,8/g 1/2,1-2,2/4,2-4,1 ia 2/f 1/Masse. Die rechte Magnetkupplung bremst also so lange, bis
der Motor fast zum Stillstand gekommen ist.

2.46 Der Kontakt s 1 ist bei gedruckter Tridctaste mit f 1 Oberbrodd, damit beim Obersprechen mit SchmcIfilm-Synchroni-
sier-Einrichtungen ohne Anhalten des Bandes von .Wiedergabe auf .Aufnahme" ubergegangen werden kann.

'

ti A \i.
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c -="41A- stb, or Ar Jar

EMI i 1;Na 11 t

dt) '
inCsit

1

Pitt:a

likt*41.11,
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Bad 13 Chassis-Untoransiche TK 830 (Aushihrung ait gdruckter Teilschaltu,q
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BiId 14
TK 830Chassis.
Die Relaisbank latlt
sich herausnehmen.
Alle Kontakte sind
leicht zugeinglich.

Das N-Relais beflndet sich
neuerdings out dem vorderen
Tell des Chassis N

2.5 Halt durch Drikken der Taste Halt"
Die gedruckte Taste Halt" lost die Tasten Aufnahme" oder .Wiedergabe" aus.

2.51 e 3 und h 1 schlief3en den Stromkreis 1, N-Relais zieht und schaltet Lautspredier und Ausgange ab. (1)

2.52 n 2 schlief5t den Stromkreis 2, B-Relais zieht. b 1 offnef und schalfet den Motor ab. (2)

2.53 b 2 und 11,2-11,1 bzw. 10,3-9,3 unterbrechen den Stromkreis 4a, der Andruckmagnet A feint ab. (4a)

2.54 Damit schlieryt bei Spur I" a 2 den Stromkreis 7, die linke Magnetkupplung zieht, die Vorratsspule wird solange
gebremst, bis der Motor fast zum Stillstand gekommen ist und f 1 den Stromkreis 7 wieder unterbricht.
Damit sind dann beide Kupplungen zum Abnehmen bzw. Auflegen der Bandspulen frei beweglich.

2.55 Bei Spur II" schlief0 a 2 zum gleichen Zweck den Stromkreis 8. (8)

2.6 Halt am Bandende
2.61 Die Schaltfolie bringt das B-Relais Ober -f-/B (410 Ohm)/e 1/Schaltbolzen'Schaltfolie Masse (Stromkreis 2 b). (2b)

B-Relais halt sich selbst Ober den Stromkreis 2 a. b 1 offnet und unterbricht den Motorstromkreis. (2a)
2.62 Funktion von Andruckmagnet A und Kupplungen siehe 2.53-2.55.
2.63 Mit dem Umlegen von f 1 wird der Stromkreis 3 geschlossen und das C-Relais gebrocht. Dieses bringt mit c 3 das (3)

N-Relais, welches Laufsprecher und Ausgange abschaltet.
2.64 Soli das Gerat nach dem von der Schaltfolie bewirkten Abschalten wieder anlaufen, oder das Abschalten durch

die Folie verhindert werden, so wird die bereits gedruckte Spurtaste bis zum Anschlag durchgedruckt. Dadurch
Offnet e 1 und unterbricht den Stromkreis 2 a (womit das Gerat nach 2.1 bzw. 2.2 anlauff) oder lalyt Stromkreis 2 b (2a)
nicht durch die Schaltfolie schliehen, so daf3 das Gerat weiterlauft.

3. Schneller Vorlauf

3.1 Anlauf: Durch Driicken der Taste "Umspulen " wird die Taste Hale ausgelost.
3.11 Falls Spur II" gedrUckt ist, wird Stromkreis 5 bei 2,8-2,7 unterbrochen. D-Relais fat ab. (5)
3.12 Motor lauft entsprechend 2.11 bis 2.13 an.
3.13 N-Relais feint auch nach dem Anlauf nicht ab, sondern bleibt Ober 1,1-1,2 gehalten. Ausgange und Lautsprecher

sind ausgeschaltet.

3.14 Die rechte Magnetkupplung zieht Ober +/KR (440 Ohm)/d 4/1,4-1,5/b 2/2,9-2,10/Masse (Stromkreis 8 b) und (8b)
treibt die Aufwickelspule an.

3.2 Halt durch DrOdten der Taste .Halt"
Die Taste .Umspuleno.- " wird durch die Taste .Halt" ausgelOst.

3.21 h 2 schlief3t den Stromkreis 2, B-Relais zieht und schaltet den Motor ab. Stromkreis 8 b wird mit b 2 und bei 1,4-1,5
unterbrochen, die rechte Magnetkupplung fallt ab.

3.22 Ist .Spur I" gedrUckt, so zieht die linke Magnetkupplung Ober den Stromkreis 7 und bremst die Abwickelspule
rasch ab.

3.23 Ist .Spur II" gedruckt, so bringt das beim Auslosen der Taste .Umspulen am.-  ansprechende D-Relais (Stromkreis 5
wird durch 2,8-2,7 geschlossen) das G-Relais (Stromkreis 6). Die linke Magnetkupplung zieht dann Ober Strom-
kreis 7 a.

3.24 Die Bremsung der Abwickelspule dauert solange, bis der Motor fast zum Stillstand gekommen ist und der Strom-
kreis 7 bzw. 7 a durch f 1 unterbrochen wird.

(8b)

(7)

(5)
(6)
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3.3 Halt am Bandende

3.31 B-Relais zieht entsprechend 2.61.

3.32 Stromkreis 8 b wird mit b 2 unterbrochen, die rechte Magnetkupplung fallt ab.

3.33 Die linke Magnetkupplung zieht Ober /KL (440 Ohm)/2,3-2,4 b 4 f I'Masse (Stromkreis 7 c). Die Abwickelspule
wird gebremst, bis f 1 den Stromkreis 7 c unterbricht.

3.34 Wiederanlauf und Durchlauf der Folie entsprechend 2.64.

(8b)

(7c)

4. Schneller ROcklauf
Die Taste .Umspulen lost die eingerastete Taste Halt" aus.

4.11 Falls Spur gedrOdct ist, kommt D-Relais Ober +!R 78 (120 Ohm)/D (120 Ohm) n 3/c 4/2,8-2,7 4,7-4,6'Masse
(Stromkreis 5 e). (5e)

4.12 Anlauf des Motors nach 2.11 bis 2.13.

4.13 N-Relais nach 3.13.

4.14 Die linke Magnetkupplung zieht Ober (440 Ohm)/d 4 3,4-3,5 1,6-1,5'b 2'4,9-4,10 Masse (Stromkreis 7 b) (7b)
und treibt die Aufwidcelspule an.

4.2 Halt durch des DrOcken der Taste Halt"
Die Taste "Halt" lost die Taste Umspulen aus.

4.21 h 2 schlieht den Stromkreis 2, B-Relais zieht und schaltet den Motor ab. Stromkreis 7 b wird mit b 2 und bei
3,4-3,5 unterbrochen, die linke Magnetkupplung fallt ab.

4.22 1st .Spur II" gedrOdct, so zieht die rechte Magnetkupplung Ober Stromkreis 8 und bremst die Abwickelspule ab. (8)

4.23 1st Spur I' gedrOckt, zieht die rechte Magnetkupplung analog 3.23 Ober den Stromkrek 8 a. (8a)

4.24 Die Bremsung der Abwidcelspule dauert bis zur Unterbrechung des Stromkreises 8 bzw. 8 a durch den Fliehkraft-
schalterkontakt 11 kurz vor Stillstand des Motors.

4.3 Half am Bandende

4.31 B-Relais zieht entsprechend 2.61.

4.32 Stromkreis 7 b wird mit b 2 unterbrochen, linke Magnetkupplung rant ob.

4.33 Rechte Magnetkupplung zieht Ober +/KR (440 Ohm)/4,3-4,4/2,5-2,4'b 4/f 1/Masse (Stromkreis 8 c) und bremst (8c)
die Abwickelspule bis der Stromkreis 8 c durch f 1 kurz vor Stillstand des Motors unterbrochen wird.

4.34 Wiederanlauf und Durchlauf der Folie entsprechend 2.64.

5. Durchsplelen
Wenn das Gerat als Vollverstarker verwendet wird, werden zur Umschalfung des Frequenzganges beide Spur -
fasten gleichzeitig gedruckt und eingerastet. Urn fehlerhafte Aufnohmen und Wiedergabe in dieser Stellung der
Spurfasfen zu verhindern, wird das Abfallen das B-Relais (entsprechend 2.11) durch Stromkreis 2c verhindert: fIB (2c)
(410 Ohm)/e 1/6,10-6,9'8,4-8,5/Masse.

2.7 Fernbedienung mit Fuhschalter 222 (geandert nach Jechnische Informationen Heft 5 1957, Seite 17)
Dos Gerat kann durch die Betatigung des Andruckmognelen A und der Relais N und D Ober den Fernbedienungs-
3nschluh gesteuert werden. Bei .Aufnahme kann nur der Andruckmagnet A gesteuert werden.

2.71 Lauft das Gerat in Aufnahme" oder .Wiedergabe" und wird der Fuhschalterstedcer in den Fernbedienungs-
3nschluh eingesteckt, so wird der Stromkreis 4a an der Massefeder unterbrochen. (4a)
Der Andruckmagnet A fallt ab. Die Magnetkupplungen funktionieren entsprechend 2.42 und 2.43.

2.72 Wird die rechte Fuhtaste gedruckt, schlieht sich Stromkreis 4 durch Verbindung der Kontakte 1 und 2 des Fern- (4)
bedienungsanschlusses im Fuhschalter. Der Andrudonagnet A zieht.

2.73 Druckt man bei Wiedergabe die linke Fuhtaste, so schlieht sich ebenfalls der Stromkre s 4. Der Andruckmagnet A
zieht. Auherdem zieht das Relais N, da im Fuhschalter ouch die Kortakte S und 2 des Fernbedienungsanschlusses
verbunden werden. Ausgange und Lautsprecher werden abgeschaltet. Weiter wird der Kontakt 4 mit dem
Kontakt 2 verbunden und so bei .Spur 1" dos D-Relais zum Ziehen, bei Spur II" dos D-Relais zum Abfallen
gebracht. Dadurch wendet der Motor und das Band lauft entgegengesetzt zur am Gerat eingestellten Spur.

2.73.1 Bei .Spur I" Stromkreis 5c: R 78 (120 Ohm) D (120 Ohm) n 3 c 4 2,8-2,7 6,6-6,7/ 2,-12,1,Kontakt 4 Fern- (5c)
oedienungsanschluh Fuhschalter Kontakt 2 Fernbedienungsanschluf)/Masse.

2.73.2 Bei Spur 11" Stromkreis 5d: R 78 (120 Onm) c 5 6,8-6,7 12,2-12,1 Kontakt 4 Fuhschalter Kontakt 2 Masse. (5d)
Dos D-Relais ist damit kurzgeschlossen und 10111 ab.

2.73.3 Das Wenden des Motors verlauft nach 2.33 bis 2.36 und 2.38.

2.74 Wird die linke Fuhtaste losgelassen, fallt der Andruckmagnet A sotort ab. Das D -Rely s schaltet in die urspriing-
liche Lage zurock. Der Motor wendet wieder entsprechend 2.33 bis 2.36 und 2.38. Nach Ablaut des Wende-
vorganges font das N-Relais ab. Die Bremsung des Bondes nosh Abfall des Andrudcmagneten A erfolgt ent-
sprechend 2.44 und 2.45, und zwar:

2.74.1 bei Spur 1" Stromkreis 8a bis zum Stillstand des Motors, dann Stromkreis 7.

2.74.2 bei .Spur Stromkreis 7a bis zum Stillstand des Motors, dann Stromkreis 8.
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Relaisteil TK 16
Strom-
kreis Verlauf

1a

1b

2 C-Relais:
C (535 Ohm)/f 1/Masse

1 B-Relals:
'B (535 Ohm)re 2. h 5 Masse
B(535 Ohm) e 2, Bandumlenkbolzen/Masse
B (535 Ohm)/e2 b 3/Masse

Stromkreise

2a C (535 Ohm)/1,5-1,4 bei Umspulen 01.- oder 3,5-3,4 bei Umspulen -al Masse
3 Andruckmagnef A:

A (25 Ohm)/a 1/c 5's 1/10,1-10,2 bei Wiedergabe oder 11,4-11,5 bei Aufnahme/
3,3-3,2/2,3-2,2'b 1/Kontakt 1 des Anschlusses .Fembedienung"/Massefeder/Masse

3a A (25 Ohm 570 Ohm)/c 5/s 1 10,1-10,2 oder 11,4-11,5 3,3-3,2 2,3-2,2 b 1
Kontakt 1 des Anschlusses .Fernbedienung" Massefeder/Masse

3b A (25 Ohm) a 1 c 5/s 1,10,1-10,2 oder 11,4-11,5 3,3-3,2'2,3-2,2/b 1 Kontakt 1
des Anschlusses .Fernbedienung"'Fufgchalter Kontakt 2 des Anschlusses Fernbe-
dienung" Masse

3c A (25 Ohm + 570 Ohm)/c 5/s 1/10,1-10,2 oder 11,4-11,5/3,3-3,2/2,3-2,2'b 1/
Kontakt 1 des Anschlusses .Fernbedienung/Fuhschalter/Kontakt 2 des Anschlusses
.Fernbedienung"/Masse

4 D-Relais:
R 42 (250 Ohm) 'D (300 Ohm)/h 2,2,10-2,9,6,6-6,5 Masse

4a R 42 (250 Ohm/D (300 Ohm) h 1 /d 3/Masse

4b /It 42 (250 Ohm)/ D (300 Ohm/h 222,10-2,9/4,9-4,8/Masse
4c R 42 (250 Ohm D (300 Ohm) h 2/2,10-2,9 5,4-5,5/9,4-9,5 Kontakt 4 des An-

schlusses .Fernbedienung"'Ful)schalter/Kontakt 2 des Anschlusses .Fernbedienung"/
Masse

4d + R 42 (250 Ohm)/5,6-5,5/9,4-9,5 Kontakt 4 des Anschlusses Fernbedienung/
Fuhschalter Kontakt 2 des Anschlusses .Fernbedienung"/Masse

5 Kupplung rechts:
/KR (440 Ohm)/2,1-2,2/b 1/1,1-1,2/4,3-4,4/a 2/Masse

540 +/KR (440 Ohm)/4,5-4,4/2,6-2,5/b 1/4,1-4,2/a 2/Masse

5b + /KR (440 Ohm)/d 1/h 3/1,3-1,2/4,3--4,2/a 2/Masse

5c f KR (440 Ohm)/c1 1/c 4;1,3-1,2'4,3-4,2,'a 2/Masse

6 Kupplung links:
+ KL (440 Ohm) 3,1-3,2/2,3-2,2/b 1/4,1-4,2/a 2/Masse

6a I KL (440 Ohm)/2,4-2,5/b 1/1,1-1,2/4,3-4,2/a 2/Masse

6b f KL (440 Ohm)/d 1/h 3/1,3-1,2/4,3-4,2/a 2/Masse

6c KL (440 Ohm)/d 1/c 4/1,3-1,2/4,3-4,2/a 2/Masse

Zu dem Relaisfunktions-Diagramm:
Unter der Bezeichnung NF sind die
NF-Kurzschluf)kontakte e 1, c 3 und
h 4 zusammengefaf3t.

f ist der Fliehkraftkontakt am Motor.

C

EL95 EL95

Relais

E
EM71

ECC 81 EF 86

Chassis von open
gesehen

und Relais-lageplan

Jusfierhinweise fOr die Konfakfe am

Allgemeines

Die Justage der Kontakte erfolgt grund-
satzlich durch entsprechendes Verbiegen
der Anschlagstege, ein Verbiegen der
Kontaktfedern ist unzulassig.

Der Kontaktabstand eines geoffneten
Kontaktes betragt 0,5 mm.

Der Kontaktdrudc eines geschlossenen
Kontaktes betragt mindestens 15 g.

Federsdfze an der Haltfasfe

Die Kontakte h 1 und h 2 sind so zu
jusberen, dal) der Kontakt h 1 erst offnet,
wenn h 2 schon geschlossen hat.

Funklion- - -

Halt durch Taste Halt"
Halt durch Folie
Selbsthaltung nach Folie

Erhohle Anlaufspannung
Aufnahme:Wiedergabe
Erhohte Spannung zum Umspulen

Anzug

Halten

Anzug Fu4schalter

Holten Fuf3schalter

Spur II
Selbsthaltung bei gedrackter
Taste Halt"
Rucklauf
Racklauf Ful3schalter Spur I

Rucklauf Fu4schalter Spur II

Ziehen Vorlauf
Bremsen Rucklauf bei Halt
durch Folie
Bremsen Rijdclauf bei Halt
durch Taste Halt", durchgednickt
Bremsen Aufnahme-Wiedergabe,
Spur II bei Schnellstop und Halt

Ziehen Rocklauf
Bremsen Vorlauf bei Halt
durch Folie
Bremsen Vorlauf bei Halt
durch laste .Halt", durchgedrockt
Bremsen Aufnahme/Wiedergabe
Spur I bei Schnellstop und Hal'

Druddasfenaggregaf TK 16

Kontakt h 5 soil beim DrOcken der Halt -
taste moglichst spat schlief3en, Kontakt-
druck von 15 g mutt' aber doch erreicht
werden.

Federsaize am Sperrschieber

Bei der Montage ist darauf zu achten,
dal) die Betatigungsfeder an beiden
Schaltbolzen cnliegt.

Der Kontakt e 1 schlief3t moglichst bald.
Der Kontakt e 2 offnet moglichst bald.

Federsatz am Laufsprecherschalfer

Kontakt 11 offnet erst, nachdem 12 ge-
schlossen ist.
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Technische Daten
Stromart:

Spannungswcihler:

Leistungsaufnahme:

Sicherungen:

Bandgeschwindigkeiten:

Spurlage:

Bandlaufsystem:

Spulendurchmesser:

Umspulzeit:

Fernbedienung:

Frequenzumfang:

Storabstand:

Ausgangsleistung:

Lautsprecherabmessungen:

HF-Generator:

Gleichlaufabweichungen:

Wechselstrom / 50 Hz

117 (110... 127), 150, 200, 220, 240 Volt

Holttaste gedruckt; ca. 28 W
Aufnahme bzw. Wiedergabe ca. 50 W
Schnellauf bei 4,75 cm/sek. ca. 90 W
Schnellauf bei 9,5 cm/sek. ca. 70 W

5 x 20 mm; Netzsicherung: 117 V: 1 A; 150 V: 0,8 A;
200... 240 V: 0,6 A (jeweils 'rage)
Anodenstrom-Feinsicherung: 80 mA (trage)

4,75 und 9,5 cm/sek., umschaltbar

international

Aufnahme und Wiedergabe in beiden Laufrichtungen
(Duplex -System)

15 cm

ca. 2 Minuten

FOr Start, Stop und Wiederholung

50 ... 10 000 Hz bei 9,5 cm/sek. 1 ± 4 dB50 ... 5 000 Hz bei 4,75 cm/sek. I

> 40 dB

ca. 2,5 W

160 x 110 mm

Frequenz: 40 ... 45 kHz
Vormagnetisierungsstrom: 0,8 mA
Laschstrom: 65 mA

max. ± 0,3 °Jo bei 9,5 cm/sek., gehorrichtig bewertet
gemessen mit EMT 418

4111 Schaliplan und Relaisfunktionen
dos Tonbondkoffers TK 16 linden
Sie auf den vorhergehenden
Seiren.

Zwei Bandgeschwindigkeiten:
9,5 und 4,75 cm sek.
Lange Spieldauer

Duplex-Bandlaufsystem

Fernbedienung mit
Wiederholmoglichkeit

Der grofye Vorteil des GRUNDIG-Ton-
bandkoffers TK 16 liegt in seiner univer-
sellen Verwendbarkeit als Heimton-
bandgerat und Diktiergerot.

Fur hochwertige Sprach- und Musikauf-
nahmen bedient man sich der Normal-
geschwindigkeit von 9,5 cm/sek. For Dik-
tierzwecke, insbesondere bei lang-
dauernden Konferenzaufnahmen, ver-
wendet man dagegen die Bandge-
schwindigkeit 4,75 cm/sek. Dabei betrogt,
dank der grolyen 15-cm-Spulen, bei Ob-
lichem Langspielband die Aufnahme-
dauer 4 Stunden. Das Duplex-Bandlauf-
system (Aufnahme und Wiedergabe in
beiden Richtungen) erlaubt die Aus-
nutzung der vollen Doppelspur-Spiel-
dauer ohne Umlegen der Spulen. Es

wird am Ende der Spur I lediglich out
die Spurfaste II gedruckt.

Die niedrige Bandgesdiwindigkeit mit
ihrem Frequenzumfang von 50 ... 5 000
Hertz und der langen Spieldauer ist aber
nur einer der Vorzuge, die den Ton-
bandkoffer TK 16 als Geriit zur kombi-
nierten Verwendung pradestinieren.

Man mutt' - und das ist sogar Eiuherst
widitig! - ouch an das Abschreiben der
Konferenz- oder Diktataufnahmen den -
ken. Dabei kann es schon after mal vor-
kommen, dal) von der Sekretarin, die
die Aufnahme in die Schreibmaschine
Obertragt, ein Wort, z. B. ein spezieller
Fachausdrudc, nicht gleich beim ersten
Abhoren verstanden wird. MiAte sie
jetzt erst mit den Bedienungsorganen
des Tonbandgerates den Rocklauf vor-
nehmen, so ginge sehr viel Zeit ver-
loren, ganz abgesehen von der Mae,
beim schnellen Rucklauf den erforder-
lichen kurzen Absdinitt richtig zu treffen.

Hier verlangt die Sekretorin eine Fern-
bedienung mit ROcklaufmoglichkeit. Alle
speziellen DiktiergerEite, wie z. B. unsere
weltbekannte Stenorette, besitzen diese
Einrichtung, die sie Oberhaupt erst zum
vollwertigen Burogerat machen.

Mit dem Fulyschalter soil also nicht nur
Start und Stop des Bandes gesfeuert
werden !carmen, sondern ouch der Riick-
lauf des Bandes um ein beliebiges
Stuck. Diese Einrichtung besitzt der

NUR FOR WECHSELSTROM 117 - 240 V / SO Hz

0 0
NETZ ERDE

O
SICHERUNGEN

200- 240V, 0,6A
150 V: 0,8A 0%
117V- 1,0 A

SPANNUNGS-
WAHLE.Rc.

trage

0 80 m,
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Die untenstehend NolteIlung
zeigt die Beschriftungsleiste auf
der Klapp, on der Kofferriick-
seite.

Aussteuerungs
kontrolle

Mikrofon

Schallplatte

Rundfunk

Bei Aufnahme:
Aussteuerungsregler

Bei Wiedergabe:
Lautstarkeregler

Sperrtaste
und Kurzstoptaste

Bandgeschwindigkeits-Umschalter

Aufnchme .1 Split'r II Halt
Wiedergabe

Tonbandkoffer TK 16 (ebenso wie dec
TK 830). Mit dem Fuf)schalter Typ 222
lassen sich Start, Stop (mit dem rechten
Knopf) und RUcklauf (mit dem linken
Knopf) fembedienen.

Aber audi dem Diktierenden ist die Be-
nutzung des Tonbandkoffers TK 16 so
einfach wie moglich gemadit worden.
Ein spezielles Mikrofon - Typ GDM 14
- besitzt einen Schalfer, mil dem Start
und Stop fernbedient werden 'carmen.
Er laf0 sich far eine 'anger dauernde
Besprechung des Mikrofons durch leich-
tes Nachvornschieben einrasten. Der
Bandverbrauch beschrankt sich durch
diese Einrichtung also lediglich auf die
effektive Diktatzeit. Langere Ober-
legungspousen, die das Abschreiben
sonst behindern warden, werden jetzt
vermieden. Alles geht flott und flassig
vonstatten. Vor jedem Sprechen kann
die Formulierung des Diktats genau
aberlegt werden. Start und Stop erfol-
gen ohne Verzagerung.

Unsere groben Erfahrungen im Bau
spezieller Diktiergerate -die Stenorette
ist bekanntlich das meistgekaufte Dik-
tiergerat - sind auch dem Tonbandkof-
fer TK 16 weitgehend zugute gekommen.
Er 1st also das gegebene Gerat far den
kombinierten Einsatz. Seine guten E:gen-
schaften als Heimtonbandgerat werden
dadurch aber in keiner Weise geschma-
lert. Die Eingangswahl-Drucktasten far
Mikrofon, Rundfunk und Schallplatte,
der Klangregler und nicht zuletzt das
Duplex-Bandlaufsystem mit der Voll-
Drucktastenschaltung schaffen einen
Bedienungskomfort, der in vieler Be-
ziehung an gralyere Gerate heranreicht.

 rnspu er
Spur I I nach rechis

Urns Dulen
nach links

Fernbedienung durth Fulischalfer 222

Das Gerat kann bei Wiedergabe" oder
Aufnahme" ferngesteuert werden durch
Betatigung des Andrudmagneten A
und des D-Relais.

Durch das Einstecken des Fulyschalter-
stedcers in den Fernbedienungsanschluf)
wird der Stromkreis 3a an der Masse-
feder des Anschlusses unterbrochen. Der
Andruckmagnet A fallt ab. Die Magnet-
kupplunq mit der ablaufenden Band-
spule wird Aber den Stromkreis 6c oder
5c eingeschaltet. Der Ausgang des Ver-
starkers wird Aber den Kontakt 5 des
Anschlusses Fernbedienung"/Ful3schal-
ter/Kontakt 2 des Anschlusses Fernbe-
dienung" an Masse gelegf.

Wird die rechte Fuf)taste gedrackt, so
schl:ebt sich der Stromkreis 3b durch
Verbindung der Kontakte 1 und 2 des
Fernbedienungsanschlusses und der An-
drudcmagnet A zieht. Durch Offnen des
Kontaktes at wird der Anzugsstrom des
Magneten A auf etwa ' 20 herabgesetzt
(Stromkreis 3c) Aulyerdem wird der Aus-
gang des Verstarkers freigegeben.
Drackt man be. ,,Wiedergabe" die linke
Fuljtaste, wird ebenfalls der Stromkreis
3 geschlossen. Der Ausgang des Verstar-
kers wird dabei nicht freigegeben.
Auf3erdem wird durch Verbindung des
Kontaktes 4 mit Masse (Kontakt 2) der
Stromkreis 4c bei Spur I oder 4d bei
Spur II geschlossen, d. h.: das Band ICiuft
dann rackwarts, bezogen auf die ge-
wahlte Spur.

Wenn beim Loslassen der linken Ful3-
taste der Stromkreis 3c sofort unter-
brochen warde, d. h.: der Andruckma-

FERNBEDIENUNG ALSGANGE
LAUTSPRECHER 60

vERSTARKER 10K

Die Bedienungsgriffe
des Tonbandkoffers TK 16

Bondlangen-
zahler

Nullsteller

Bei Aufnahme.
Mithorregler

Bei Wiedergabe:
Klangregler

Linke Endstellung:
Netzschalter

Lautsprecher-
Ausschalter

gnet A sofort abfiele, warde z. B. in
Spur I" der Stromkreis 6c Ober a2 ge-
schlossen werden und die linke Magnet-
kupplung ziehen. Deren Unterschale
dreht sich jedoch infolge der Massen-
tragheit des Motors im Uhrzeigersinn, d.
h.: das Band wiirde bis zum Sti'Island
des Motors rasch radcwarts transportiert
werden. Der Fuf)schalter 222 enthalt des-
halb zur Unterbrechung des Stromkreises
3 nach Loslassen der linken Taste ein
Verzagerungs-Relais. Dessen Abfallver-
zagerung kann so eingestellt werden,
clot) der Andrudcmagnet A erst etwa bei
Stil!stand des Motors abfallt. Die exakte
Einstellung der Verzagerung ist selbst-
verstandlich nur far eine Bandgeschwin-
digkeit maglich.

SondersthalfarfenEINGANGE
100mv/1ms2 1,5mV/100Ke 1.5mvi300Ksi Werden beide Spurtasten ausgelost, so lassen

0 II ia sich Bander wiedergeben, die auf Gersten mit
PLATTE RADIO (DIODE) MIKRO alter Spurlage bespielt wurden.

....\
RADIO 2. LAUTSPR. TELEFONAD.

..0

Werden dagegen beide Spurtasten zugleich
gedradd, so arbeitet das Gerat als Verstarker.
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START-STOP-SCHALTER

3pol. Stecker 5pol. Secker
in in

Mikrofonbuchse Fernbedienungsbuchsc..

Mikro

Q

Radio

Platte

0

Ausg.

Feinsicherung
80 m A

Netzslcherung
0,6 . . 1 A

(720...110 A)

Netzspan-
nungswahler

Das neue dynamische
Schaltmikrofon GDM 14 5

Das links stehende Foto zeigt das neue
Schaltmikrofon GDM 14 S mit seinen bei-
den Steckern. Die Schaltmoglichkeit vom
Mikrofon aus bringt vor ()Hem dem Dik-
tierenden besondere Vorteile. Auch fiir
Konferenzaufnahmen, wo das Mikrofon
von einem Redner zum anderen gereicht
wird, bedient man sich gern des
GDM 14 S.

Von der Mikrofonaufsprache gesteuertes
Einschalten des Tonbandgerates

In Sonderfallen ist eine automatische
Inbetriebsetzung des Tonbandgerates
durch akustische Signale erwiinscht.
HierfUr steht ein Akushscher Schaller"
zur VerfOgung. Der Anschlut) dieses Zu-
satzgerates erfolgt an der Fernbedie-
nungsbuchse des Tonbar.dgerCites. Das
Tonbandgerat beginnt bei Mikrofonauf-
sprache automatisch anzulaufen und

FF 8

schaltet sich in langeren Sprechpausen
oder am Ende der Aufsorache auto-
matisch wieder ab.

Die Ausgangsbuchse des TK 16
Die Ausgangsbuchse dent zum Anschluty
eines Rundfunkgerates bzw. Kraftver-
ilarkers als Wiedergabeverstarker oder
eines Zweitloutsprechers bzw. Mithor-
koplharers. Als Kopfharer wird der
tv'tagnetische Cleinhorer GRUNDIG Typ
206 benutzt, welcher mit einem Norm-
stecker versehen ist. Bei hachsten An-
tpriichen an die Kophorer-Wiedergabe
empfehlen wir die Benutzung des Dyna-
mischen Kleinhorers GRUNDIG Typ 507
mit Anschluf)schnur 206.

Auf3enlautsprecher konien direkt, mit
einem Normstecker versehen (Kontakt 1
und 2), oder fiber das Verbindungskabel
Nr. 233 an die Ausgangsbuchse ange-
schlossen werden. Es werden der rote
und sc hwarze Bananenstecker benutzt.

MOM MEM IMPIPIN

Chassis-Unteransicht des TK 16

Trimmer zur
6instellung der
Vorma-
gnetlsierungs-
Hochfreguenz
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MESSGERATE Schwebungssummer 295 A

Der Schwebungssummer 295 A dient als
Spannungsquelle fur Messungen an Ton-
frequenzverstarkern, Filtern, Lautspre-
chern, Leitungen usw. Mit ihm ist es

mOglich, Spannungen im Frequenzgebiet
von 30 Hz bis 20 kHz stetig ohne Urn-
schaliung zu verandern. Der kleine Klirr-
faktor sowie ein gutes Nutz-Storspan-
nungsverhaltnis erlauben eine umfang-
reiche Anwendung in der Mehtechnik
des Tonfrequenzbereiches.

Der Schwebungssummer kann ouch als
Uberlagerungsfrequenzmesser verwen-
det werden. Die zu untersuchende Fre-
quenz wird mit der vom Schwebungs-
summer erzeugten Tonfrequenz gemischt.
Bei Gleichheit beider Frequenzen dient
dos Magische Auge als Nullindikator.
Der eingebaute Leistungsverstarker ist

ouch fur sich als hochwertiger Musikver-
starker verwendbar.

Die Arbeitsweise
Der Schwebungssummer 295 A erzeugt
die Tonfrequenz als Differenzfrequenz
zweier HF-Spannungen (siehe Prinzip-
schaltbild). Ein Festoszillator schwingt
mit etwa 100 kHz. Durch einen von aul)en
bedienbaren Trimmkondensator 1610 sich
die Frequenz dieses Oszillators zur Eich-
kontrolle in geringem Mahe verandern.
Der veranderbare Oszillator kann in

seiner Grundfrequenz bis zu 20 kHz
gegenUber Frequenz des Festoszil-
lators verstimmt werden. Beide Oszilla-
toren arbeiten auf eine Mischstufe, in
der unter anderen ouch die Differenz-
frequenz entsteht. Das Tiefpahfilter am
Ausgang der Mischstufe halt die eben-
falls noch vorhandene Hochfrequenz von
den darauffolgenden Verstarkerstufen
fern. Eine weitere Verstarkerstufe ver-
starkt dann die Tonfrequenzspannung
so weit, dot) am Ausgang der anschlie-
henden Kaihodenfolgerschaltung ca.1 V
zur VerfUgung stehen. Die durch einen
Drehknopf bis auf 0,1 V stetig verander-
bare Spannung wird dem Mehausgang
Uber einen dekadischen Spannungsteiler
mit 3 Stufen zugefijhrt und steht dort an
einem Innenwiderstand von ca. 200 Ohm
bis zu 0,1 mV definiert geteilt zur Ver-
fUgung.

Verand.-
Oszillator

Frequenzbereich
Frequenzunsicherheit
Frequenzveranderung

Technische Daten
30 Hz ... 20 kHz stetig einstellbar
+ 2" 0 bzw. 5 Hz

a) nach 60 Min. Einbrennzeit 4 Hz h
b) bei ± 10" 0 Netzspannungsanderung < 5 Hz

Ausgangspegel:
a) Mehausgang in 4 Stufen grob 0,1 ... 1 mV, 1 ... 10 mV, 10 ... 100 mV,

0,1 ... 1 V umschaltbar
Jede Stufe 1 :10 fein einstellbar

Ausgangspegelanderung bei 10" Netzspannungsanderung < 1 dB
Klirrfaktor des
Ausgangspegels < 1 "
Storabstand bezogen auf 1 V > 50 dB
Generator-Widerstand 200 Ohm
Frequenzgang ± 0,5 dB

b) Leistungsausgang 3,5 Ohm 8 W 150 Ohm 5 W
5 Ohm 8 W 600 Ohm 5 W
7 Ohm 8 W

Klirrfaktor der
Ausgangsspannung
Storabstand
Frequenzgang

Frequenzmessung

Versti:irker

Rohren

Netzteil

Gehause

Abmessungen

Gew icht

< 5"
bezogen auf Vollaussteuerung 50 dB

1 dB
Einschweben der zu messenden Frequenz mit der vom
Schwebungssummer gelieferten.
Kontrolle mittels des Magischen Auges.
Am Meheingang benotigte Spannung max. 0,25 V elf
Hochwertiger Musikverstarker mit 8 Watt Endleistung an
3,5, 5 und 7 Ohm
2 x EC 92; ECC 83; 1 x ECH 81; 1 x EM 71; 2 x EL 84;
OA 160; 150 C 2
110 220 V 40 ... 60 Hz
Leistungsverbrauch ca. 85 W
Silbergraues Stahlblechgehause
mit schwarzer Beschriftungsplatte
Breite ca. 295
Halle 200
Tiefe 140

ca. 10 kg

mm
mm
mm

Der vom Feinregler eingestellte Span- a)
nungswert (Oberspannung) ist aus den
an der Skala angeschriebenen Werten
mit einer Genauigkeit von eiwa 10"
abzulesen. Der Feinreglerabgriff ist

auherdem an die mit Mel)ausgang
bezeichneten Buchsen herausgefuhrt und
laht sich dort mit einem Spannungs-
messer, beispielsweise mit einem Mul-
tavi 5 Ho, mit entsprechender Genauig-
keit messen.

Aus-
steuerungs

anzeige und
Frequenz-
eichung

Mischstufe Verstdrker
Tiefpaf3Filter

.5.

Fest-Oszillator

30

ClI I
Verstarkereingang

Blockschaltbild
Die ausfuhrliche Schaltung des Schwebungssummer 295 A
finden Sie out der vorhergehenden Seite

b)

Betrieb als Frequenzmesser (Schal-
terstellung : Fr. M.")
Die am ,Eingang Verst. Fr. M." zu-
gefUhrte unbekannte Frequenz ge-
langt zusammen mit der Tonfrequenz
des Schwebungssummers auf ein Git-
ter des Magischen Auges, welches
die Schwebung deutlich anzeigt.
Betrieb als Verstarker (Schalterstel-
lung: ,Verst.")
Dem ,Eingang Verst. Fr. M." wird die
zu verstarkende Spannung zugefijhrt.
Der Festoszillator ist abgeschaltet,
und somit die Erzeugung der Ton-
frequenz unterbunden. Der Feinreg-
ler arbeitet jetzt als Lautstarke-
regler".
Das Magische Auge zeigt jetzt, ins-
besondere bei Verstarkung von Musik

Leistungsverstarker

usw., die Aussteuerung des Ver-
starkers an.
Der LeistungsversiCirker kann ge-Teiler

6:0,2 trennt zugeschaltet werden, wenn

>>>
-.- 750.R

7.52
12

dem Schwebungssummer die er-
zeugte Tonfrequenz oder verstarkte

.15 fremde Spannung bei Leistungen bis
zu 8 W entnommen werden soli. Der

Mef3ausga ng Leistungsverstarker besteht aus einer
Vorverstarker- und einer Treiberstufe
sowie zwei Leistungspenthoden in

Gegentaktschaltung. Die Sekundar-
seite des AusgangsUbertragers ist mit
Wicklungen zur Anpassung an die
verschiedensten Verbraucherwider-
stande versehen.

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN



Die Bedienung des Schwebungssummers 295 A
1. Inbetriebnahme

Das Geraf ist im Werk auf 220 V ein-
gestellt. Mittels Spannungswahler
an der Ruckseite des Gerates ist eine
Umschaltung auf 110 V moglich.
Die Sicherungen befinden sich
ebenfalls auf der Riitheite. Ein Aus-
wechseln bei Umschaltung der Be-
triebsspannung ist nicht erforderlich.
Mit dem Netzschalter 0 wird das
Gerat eingeschaltet. Es ist nach weni-
gen Minuten betriebsbereit. Die Fre-
quenzkonstanz stein sich jedoch erst
nach einer gewissen Einbrennzeit,
entsprechend den in den technischen
Daten angegebenen Werten ein.

2. Eichen
Besonders in der ersten Zeit nach dem
Einschalten des Gerates, der sage-
nannten Einbrennzeit, unterliegen die
beiden HF-Generaforen und damit
ouch die erzeugte Tonfrequenz in-
folge zunehmender Erwarmung des
Gerates stetigen Anderungen. Durdi
eine leicht vorzunehmende Frequenz-
eichung lahf sich jedoch zu jedem
Zeitpunkt die Fequenzskala
eichen. Die Eichung kann in der Stel-
lung des Schalfers e Fr. M." vor-
genommen werden. Mit dem Hand-
rad 0 wird der Zeiger auf 0 Hz ge-
drehf und mit dem Einsteller Eich-
konfrolle" 0 die Frequenz des Fest-
stelloszillators so eingestellt, dal) das
Magische Auge Schwebungsnull an-
zeigf. Dieses ist daran zu erkennen,
dah das Magische Auge den grolyfen
riffnungswinkel anzeigf und bei
Rechts- oder Linksdrehen des Ein-
stellers 0 flattert. Falls nach lange-
rem Gebrauch die Variation des Ein-
stellreglers nicht ausreicht, kann nach
Abnehmen der Ruckwand mit Hilfe

des Trimmers C 8 (neben der Rohre
Re 2) der Nullpunkt nachgestellt
werden.

3. Enfnahme von Tonfrequenz-
spannungen
Die auf Skala Q eingesfellte Fre-
quenz kann entweder am Mehaus-
gang 0 oder nach Befafigung des
Schalters ,,Verst. an" 0 an den Lei-
stungsausgangen Oenfnommen wer-
den. Mit Grobspannungsfeiler Q und
Feinregler Q kann die gewunschte
Ausgangsspannung eingestellt wer-
den.

4. Frequenzmessung
Die Frequenz einer an Eingang
Verst. Fr. M." Q angesdilossenen
fonfrequenfen Spannung kann in
Stellung ,Fr. M." (Frequenzmessung)

des Schalers 1r) gemessen werden.
Beim Verandern der Tonfrequenz des
Schweburgssummers mit Handrad
findef man eine Einsfellung, bei der
am Magischen Auge 0 ein deutliches
Schweburgsnull zu erkennen ist. Der
auf der Frequenzskala Q abzu-
lesende Wert entsprichf dann der
unbekanrfen Frequenz. Die zu un-
tersuchende Spannung soil hierbei
nicht grof)e als 0,25 V sein, um Ober-
sfeuerungen zu vemeiden.

5. Versfarkev
Der eingebaute Versfarker ist ouch
als MO- oder Musikverstarker zu
benutzen Dazu ist der Schaller 0
out Verst." zu schalten. Die zu ver-
starkende Spannung wird Ober die
Buchsen Eingang Verst. Fr. M." 9
zugefiihrt und kann dann entspre-
chend versfarkt am Mefjausgang
oder den Leisfungsausgangen
entnommen werden.

Sicherungen

Spannnungswahler

GRUNDIG
Schwebungs-
summer 295 A

Weitere, fiir die
Tonband-Fachwerkstatt
unentbehrliche
GRU NDIG-Magerate

Universal-Riihrenvoltmeter Typ 159

For die Fehlersuche ist dos GRUNDIG
Universal Rohrenvoltmeter 159 unentbehr-
lich. Es r-iiBt Gleich- und Wechselspan-
nungen praktisch ohne Belastung; sein
Eingangswiderstand bleibt in al'en
Gleichsponnungs-Bereichen konstart 30

Meg -Oh -r bzw. 300 kOhm in alien Wech-
selspannungsbereichen. Die Skala treigt
neben den Volteichungen ouch eine dB-
Einteilung. Als Ohmmeter gestattet es
die dire'r.te Messung oiler praktisch vor-
kommenden Widerstande.

In den neueren Tonbandgerate-S,halt
bildern und -Reparaturhelfern angege
bene Werte beziehen sich auf die Mes-
sung mi.; dem GRUNDIG Universal-
Rohrenvoltmeter Typ 159.

Tonfrecuenz- und Hochfrequenz-
Rahrenvoltmeter Typ RV 54

fSiehe Umschlag-Ruckseite).

Werkstatt-Onillograph
Zu einem gut ausgestotleten Tonband-
Nerkstattplatz gehort ouch der GRUNDIG
'Nerkstott-Oszillograph Typ 6013 bzw.

der neve GRUNDIG Oszillograph Typ
W 2. Der Frequenzumfong des Verstor-
kerteils geht von 20 Hz ... 3 MHz bzw.
2 MHz.

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN
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Adam.? 7eznseh-.5chattungstechnik

Eine neue Schaltung zur Konstanthaltung der Hochspannung
in Fernseh-Empfiingern

Schon im vorigen Heft hatten wir bei der
Besprechung des GRUNDIG Fernseh-
Musikschrankes 900 auf die automatische
Konstanthaltung der Hochspannung hin-
gewiesen.

Diese neuartige Hochspannungsstabilisie-
rung wird jetzt bei alien GRUNDIG-Fern-
sehgertiten, die mit 61-cm-Gigant-Bild-
rohren ausgestattet sind, angewandt, also
bei den Typen 537, 838, 900 und 901.

Unser nachfolgender Beitrag miichte Ihnen
nun die Wirkungsweise der Schaltung er-
lautern.

Durch ausfuhrliche Beitrage in der ein-
schlagigen Fachliterafur ist die Bedeu-
fung einer stobilen Hochspannung fur
Fernsehbildrohren weitgehend bekannf.
In knapper Form soil bier einleifend
noch einmal auf die wichtigsten Punkle
eingegangen werden.

Bei der Obermittlung der verschiedenen
Helligkeitswerte andert sich der mittlere
Bildrohrenstrahlstrom - bei normal ein-
gestellter Bildhelligkeit innerhalb der
Werte 0 ttA und ca. 200 uA. Das bedeu-
let fur einen Hochspannungsgenerator
mit einem Innenwiderstand von 8 MS2
(normal vorkommender Wert) eine be-
tri5chtliche Belastung.
Liefert z. B. ein soldier Hochspannungs-
generator im unbelasteten Zustand, d. h.
bei dunklem Bildschirm, 18 kV, so wird
bei einem Strahlstrom von 200 uA, also
bei hellem Bild, die Hochspannung nur
noch 16,4 kV betragen.
Die Ablenkempfindlichkeit und die
Strahlfokussierung sind sehr stark von
der Hobe der an der Bildrohre wirk-
samen Hochspannung abhangig. Sidi
andernde Ablenkempfindlichkeit bedeu-
let aber ein in der Grobe schwankendes
Bild.

Eine besonders bei magnetisch fokus-
sierten Bildrohren von der Hochspannung
abhangige Strahlfokussierung bedeufei
veranderliche Bildscharfe. Und diese
wird gerade dann ungunstig, wenn das
Bild hell und demzufolge - wie oben
beschrieben - zugleich niedrig wird.
Fallende Hochspannung wirkt auherdem
der Brillanz des Bildes entgegen. Diese
Mangel treten natiirlich erst bei sehr
grofyen Bildformaten (61-cm-Bildrohren
und gri5f3ere) voll in Erscheinung. Es liegt
also bei Verwendung grofyer Bildrohren
nahe, einen Hochspannungsgenerafor
so auszulegen, daft' er belasfungsunab-
hangig wird.

Durch eine neuartige Schaltung, die im
folgenden noher beschrieben wird,
konnte diese Forderung erfullt werden.
Die Erzeugung der Hochspannung ge-
schieht in der bekannfen Form. Durch
Hochtransformierung des wahrend des
ZeilenrikIdaufes an der Zeilentrafowidc-
lung entstehenden positiven Spannungs-
impulses, der in einer Hochspannungs-
diode gleichgerichtet wird, konnen Span-
nungen weit fiber 20 kV erzeugt werden.
Fur die Grofye des Rfiddaufimpulses und
damit der Hochspannung sind neben
vielen Faktoren der Trafowiddungen

die Sperrung der Zeilenendrohre wah-
rend des ROcklaufes durch die Ansteuer-
Spannung bestimmend. Der Rucklauf-
impuls kann nur dann seine voile Hobe
erreichen, wenn die Zeilenendrohre vi51-
lig gesperrf ist, also einen sehr hohen
Innenwiderstand hat. Dies wird durch
eine bestimmte Form der Steuerspan-
nung erreicht (Bild 1).

Wiihrend der Zeit t t (Bild 1) fart der
Zeilentrafo eine ungedifimpfte Halb-
schwingung aus (siehe Bild 2).

Wird der Sagezahnspannungsverlauf im
Zeitraum t t nach weniger negativen
Werten hin verandert, so wird sick der
Innenwiderstand der Zeilenendrohre
nach kleineren Werten verschieben. Sorgt
man dafiir, dal, der Spannungsverlaul
im Zeitraum is unbeeinflulyt bleibt, so
ist man in der Lage, lediglich den Riidc-
laufimpuls durch den sich andernden
Rohreninnenwiderstand zu steuern, ohne
den iibrigen Ablenkvorgang zu beein-
trachfigen.

In der zu beschreibenden Schaltung wird
dem Steuersagezahn wahrend f t ein
Impuls Liberlagert, der in seiner Basis
weniger als 180/a einer Zeilenperiode
betragt.

Die Dauer eines Ablenkvorgangs be-
triiigt 64 us. Davon sind ca. 10 °A, - also
ca.11 -kir den Riicklauf vorgesehen.

Der zur Steuerung herongezogene Im-
puls (A) hat eine Breite von ca. 5 us.
Dieser Impuls wird an einem in die
Kathode der Zeilensperrschwingungs-
rohre gelegten Widerstand (R i) gewon-
nen (Bild 3J.

In einem Triodensystem der Ri5 1 a
(ECC 82) wird der Impuls (A) in Abhan-

Bild 1
Prinzipschollung der Zeilen-
ablenk-Endstufe mit Darstel-
lung des Verlaufs der Steuer-
spannung und des Impulses
an der Anode
Bild 2 (darunter)
Darstellung des Seigezahns
in Zeit- u. Spannungswerten

gigkeit von der mit der Hochspannung
sich ebenfalls andernden Boosterspan-
nung verstarkt. Im vorliegenden Fall
schwankt die Boosterspannung bei einer
Bildrohrenstrahlstromanderung von 0 bis
300 uA zwischen 730 V und 705 V. Die
Boosterspannung U Boo wird fiber einen
Spannungsteiler OV - R2 - P auf einen
Wert heruntergefeilt, bei dem die
absolute Booster - Spannungsanderung
noch mindestens 10 V betrogt. Dies er-
reicht man mit Hilfe des den Spannungs-
teiler mitbildenden Ocelif-Varistors OV
2007. Bei Strahlstrom Null stellt sich am
Punkt B eine Spannung von ca. -I- 145 V,
bei einem Strahlstrom von 300 uA eine
Spannung von ca. i 135 V ein.

Diese Spannung dient zur Regelung der
Versforkung des Rohrensystems R6 1 a.
Die Kathode der R6hre liegt auf ent-
sprechend hohem positivem Potential.

Der Impuls A wird also in diesem R6h-
rensysfem bei dunklem Bild stark, bei
hellem Bild schwach verstarkt. Im An-
odenkreis des Triodensystems liegt als
Auhenwiderstand die Primarseite des
Impulsubertragers (0).

Der verstarkte Impuls (C) - an dem in-
dukfiven Auf3enwiderstand differenziert
- wird fiber die Sekundarseite, die in
der Gitterleitung der PL 36 liegf, dem
Sagezahn iiberlagert. (Siehe Bild 3,
Punkt D).

Der Zeilentransformator bzw. die Hoch-
spannungsspule ist so dimensioniert,
daf5 sich ohne Regelung bei dunklem
Bild eine Hochspannung von ca. 20 kV
einstellen wurde. Durch den bei einge-

32
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Die Oszillogramme an den Schaltungspunkten A, C, DI, D,.

Synchr

Vgl

Symmetr
Phosen -
vergleichs-
sib le

Bild 3
Die Schaltung
der automatischen
Hochspannungs-
Stabilisierung

Zeilen
Sperrschwin

II

-

ger-Troth

47k

Zeilen -
rex'.
SP9

0 100k

50k

270k

4,5 nF

C=2=
111,8 kHz

500pF

500pF

E CC 812:.
System a

1 8 1

I
I45V

190V
15 nF

R
470I)

nF

<80V

82
k

System b

27k

22k
ni

500

CD1PF
39k

50k
R

p Oceht-Vonstor

22k go 1M 1h1

.250V

OV 200716pF  240 V

DI 02

5 nF

[27k

Di

D2

0470k

Impuls -
Libertroger
(U) -

PL 36

19 Si
250 mA
( (link)

1 120 k
01 mF 33 nF

schalteter Regelung wahrend der Zeit
t i eingekoppelten Impuls wird die End-
rohre soweit geoffnet, dal) eine Be-
dampfung des RUcklaufimpulses eintritt,
und zwar so stark, dal) die Hochspan-
nung auf den Sollwert von 18 kV zu-
rockgeht.

Die exakte Einstellung wird mit dem
Potentiometer P vorgenommen.

Regelvorgang

1. Es fliebt kein Bildrohrenstrahlstrom
- dos Bild ist dunkel. Die Booster-
spannung hat wegen der fehlenden
Belastung des Hochspannungsgene-
rotors ihren Maximalwert.

Damit dent sich am Gitter der Triode
R6 1 a eine geringe negative Vor-
spannung ein. Die Verstarkung der
Rahre ist grof). Der dem Sagezahn
in t i uberlagerte Regelimpuls wird
ebenfalls grof) (siehe Impuls D i) und
offnet die Zeilenendrahre kurzzelig.
Die Hochspannung, die - wie oben
gescgt - ohne zusatzliche Rohren-
dompfung - einen Wert von 20 kV
erre then wOrde, wird durch d ese

kurzzeitige t$ffnung der Endrohre,
damit Verringerung ihres Innen-
widerstandes, auf 18 kV herunter-
gedrOckt.

2. Es flielyt groher Bildrohrenstrchlstrom
- dos Bild ist hell. Die Booster-
spannung erreicht ihren Minimalwert.
Damit wird die Vorspannung am
Gitter der Triode R6 1 a se'ir stark
negativ. Die Verstarkung der R6hre
wird gering bzw. Null. Der Steuer-
sagezahn bleibt unbeeinfluf)t und
damit tritt keine Bedampfung des
RUcklaufimpulses ein. Der Hochspan-
nungsgenerator, der ohne Last 20 kV
liefern wiirde, ist nun durch den Bild-
rohrenstrahlstrom belastet und wird
dadurch ebenfalls auf eine Spannung
von ca 18 kV oder nur etwas wen:-
ger herabgedrikkt.

Fiir alle Strahlstromzwischengrohen bzw.
verschiedene Helligkeitswerte gilt sinn-
gemafy dasselbe.

Der sich bei dieser Schaltung zeigende
Innenwiderstand des Hochspannungs-
generators betragt nur ca. 2 ... 3 ME2.

R. Otto

0
 235 V

780 V

U Booster

Der Versand dieses umfangreichen Heftes
der GRUNDIG TECHNISCHEN INFOR-
MATIONEN fault in die Tage vor Weih-
nachten. Fur unsere Postaufgabestelle
ist in dieser Zeit ein Drucksachenversand
derart,gen Ausmaf3es eine besonders
hohe Belastung. Wir wurden von der
Post out mogliche Verzogerungen auf-
merksam gemacht. Solite doher der eine
oder andere Bezieher unserer Zeitschrift
dos Heft einige Tage verspotet erhalten,
so bitten wir und die Post urn Entschul-
digung.
Die ongekundigten Service -Blotter der
Rundfunkgerate 4077 und 4088 kannen
aus versandtechnischen Grunden diesem
Heft nicht mehr beiaefOgt werden. S'e
erhalten sie daher mit dem Februar-Heft,
welchem ouch der Reparaturhelfer des
Fernseh-Tischgerates 336/57 beigegeben
wird. Bei dieser Gelegenheit mochten
wir nochmals alle Leser bitten, uns Erfah
rungsberichte aus der Reparaturproxis zu
sender. Teilen Sie uns bitte ouch mit,
wenn Sie irgendein interessantes Thema
in den ,Technischen Informationen' be-
handelt haben mochten. Wir werden
bem0ht sein, ouch Ihre Anregungen aus-
zuwerten, urn unsere Zeitschrift gonz auf
die Wonsche des Service-Technikers ab-
zustimmen. Ihre Mitarbeit ist uns daher
sehr wertvoll.

GRUNDIG Werke G. m. b. H.
Redaktion Technische Informationen

Earth/Bayern, KurgartenstroBe 37
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REPARATURWINKE

F u WM*
GEDRUCKTE SCHALTUNGEN

Zuerst einige Worte zur Fehiersuche.
Hier kommt man am besten durch
eine systematische Spannungsmes-
sung zum Ziel, ggf. ermiftelt man
erst einmal - mit Hilfe des Fern-
seh-Signalgebers und des Oszillo-
graphen - die defekte Stufe. Dazu
wird im stetigen Vergleich mit dem
Schaltbild die betreffende Stelle auf
der Druckschaltungsplatte gesucht.
Zahlreiche Mef3punkfe - im Service -
Blatt des FS 437 rot dargestellt -
sind als Lotosen bzw. Drahtosen aus-
gefuhrt, so dais hier unmittelbar die
ROhrenvoltmeter-Tastspitze einge-
hengt werden kann. Alle anderen
Punkte sind mit einer Tastspitze ohne
Haken zu messen. Da die gesamle
gedruckte Schaltung mit einem
Schutzlack iiberzogen ist, muf) die
Melyspitze kraftig auf die Lotpunkte
gedruckt werden, urn eine einwand-
freie Mef)verbindung zu erreichen.
Die for den Abgleich benotigten
Einspeisungs- bzw. Mef)punkte sind
samtlich als Mefyiisen herausgefuhrt,
so dafy sich eine hakenformig gebo-
gene Tastspitze leicht einhangen
laht.

Wahl des richtigen Lotkolbens

Beim LOten an gedruckten Schaltun-
gen kann nicht jeder vorhandene
Lotkolben benutzt werden.

Da die Lotkolbenspitze eine mog-
lichst gleichbleibende Tempe-
ratur von 230 . . . 250" C aufweisen
soli, sind Kleinlotkolben, die mit we-
sentlich hoheren Spitzentemperaturen
arbeiten, beim eigentlichen Lotvor-
gang aber schnell kalter werden, for
gedruckte Schaltungen nicht zu emp-
fehien. Ebenso ist ein Kolben, der
eine hohere Temperatur wahrend
des LOtens aufweist, ungeeignet, da
bei zu heifyem Kolben und zu langem
Loten die Gefahr besteht, daf) sich
die Kupferfolie vom Hartpapiertra-
ger lost.

Wir haben umfangreiche Versuche
angestellt und konnen uneinge-
schrankt folgende Lo!kolbenanord-
nung empfehlen:

75-Watt-Kolben (Zeva oder ahn-
liches Fabrikat)
Kupfereinsatz von 7,5 mm 0,
Gesamtlonge 175 mm,
Spitze 85 mm herausstehend
(Siehe Skizze Bild 2)

Bild 1 Die Wahl des richtigen Lotkolbens ist bei Druckschaltungen sehr wichtig. Grundsatzlich
soil jedoch auf der Druckschaltungsseite so wenig wie moglich gelotet werden.

Das Wen
Grundsiitzlich gilt bei alien gedruck-
ten Schaltungen die Grundregel:

Moglichst wenig auf der Seite der
Druckschaltung lOten!

Urn diese Grundregel einzuhalten,
werden ausgewechselte Widerstande
und kleinere Kondensatoren ober-
halb der Grundplatte mit den vom
defekten Bauteil stehengebliebenen
Drahtenden verlotet. Die Lotzeit soil
sich jeweils auf nur ca. 10 Sekunden
beschranken!

Bild 2

Das LOtzinn
Noch viel wichtiger als bei Repara-
turarbeiten an normal verdrahteten
Gersten ist die Wahl des richtigen
Lotzinns fiir die gedruckten Schal-
tungen.
Saurehaltige Lotmittel sind absolut
ungeeignet!
Auf Grund umfangreicher Erfahrun-
gen konnen wir fur alle Lotarbeiten
an gedruckten Schaltungen unein-
geschrankt Esold-C-Lotdraht (Her-
steller: Bleiwerk Goslar Harz) emp-
fehlen. Er ist mit einem Flufymittel
versehen, welches absolut unschad-
lich ist. Manche andere Lotdrahf-
Soden (ouch solche mit bekannten
Namen) haben sich als ungeeignet
erwiesen.

Abmossungen der Kupferspitze

Auswechseln defekter Wider:N:41de
und Kondensatoren
Defekte Widerstande und Konden-
satoren, weiche mit Drahtenden ver-
sehen sind, sind nicht herauszuloten.
Sie werden vielmehr ganz dicht am
!Carper abgezwickt. Die verbleiben-
den Drahtenden dienen als Holte-
punkte fOr die neu einzulotenden
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Teile. Zu diesem Zweck werden die
Drahtenden vorsichtig blank ge-
macht, die Drahtenden des neuen
Teiles zu Osen gebogen und auf die
Drahtenden der Schaltungsplatte ge-
steckt (ggf. noch mit einer kleinen
Zange zusammengedruckt). Anschlie-
f3end erfolgt die Verlotung (Siehe
Bild 3 und 4).

Hier abschnelden

Defekter
Wtderstond

Bild 3 und 4
Auswechseln defekter Widerstiinde
und Kondensotoren.

Drohtenden
blankmochen

Am neuen Tell
Osen biegen

0)Neues Ted
aufsteciten

und

"4 verLoten

Auswechseln grafierer
Elektrolytkondensatoren

Wie Bild 5 zeigt, sind Elektrolyt-
kondensatoren so eingebaut, dal,
zwischen unterem Rand des Bechers
und Montageplatte ein Abstand
bleibt. Dieses ist durch die besondere
Formgebung der Anschluf3lotfahnen
erreicht worden. Hierdurch ergibt
sich die Moglichkeit, die Anschluf3-
fahnen mit einer schmalen, jedoch
stabilen Drahtschere abzuzwicken.

Beim Auswechseln werden zuerst die
Befestigungslappen, sodann die An-
schluf3stifte am Schaff abgeschnitten.
1st der Elektrolytkondensator ent-
fernt, so werden die Stifte vorsichtig
herausgelotet. Nach kurzem Erwar-
men der Lotstellen lassen sich die
umgebogenen Stifte nach oben her-
ausziehen.

Bild 5
Auswechseln von
Elektrolytkondensatoren

Abnehetei des
PreOseffOberteils bei
Repparctuen an
Rohrenfassungen Bei Reparature an

Bondfiltern hier aufloten

Reparaturen an Rohrenfassungen

Bei Fehlern an Rohrenfassungen
braucht in den meisten Fallen nicht
die gesamfe Fassung ausgewechselt
zu werden. Es hat sich vielmehr ein
anderer Weg als vorteilhaft erwie-
sen. Mit einer kleinen Handbohr-
maschine wird von oben der Niet-
rand des Abschirm- und Halterohres
aufgebohrt. Sodann lat3t sich das
Pref3stoff-Oberteil der Rohrenfassung
leicht abnehmen (Siehe Bild 6). Fast
immer kann nun die Kontaktstorung
mit
vorsichtiges Zusammenbiegen der
Kontaktfeder behoben werden. In
Ausnahmefaller laf3t sich aber auch
eine gesamte Kontaktfeder heraus-
loten und durch eine neue ersetzen.
Zum Freimachen des Loches wird
das erwarmte Zinn kraftig herausge-
blasen oder mit einer feinen Draht-
bUrste entfernt. Nach erfolgtem Neu-
einlaten einer Kontaktfeder und Wie-

tahrenfassungen:
tohrniete aufbohren
Dann Isolierteil
each oben abziehen

r ier abschneroen

ELKO

Widerstande und
Kondensatoren:
AnschluBdrahte
dicht am !Carper
abzwicken.
Neues Teil an
)rohtenden anloten

deraufsetzen des Pref3stoff-Oberteils
wird der Rand der Rohrniete mit Zinn
gefUllt.

Erforderlichenfalls 16131 sich nach Her-
ausloten aller Kontaktfedern und des
Abschirmronres auch die gesamte
Fassung ersetzen.

Bandfflter-Austausch
Die Becher der Bild- und Ton-ZF-
Bandfilter s.nd seitlich eingelotet. Sie
werden aufgelotet, indem man die
Lotstelle erwarmt, und zuoleich mit
einem feinen Messer eine Trennung
zwischen Lotfahne und Becher vor-
nimmt.

Hat man einen Fehler an einer Spule
festgestellt, so wird man nach Mag-
lichkeit nicht das ganze Bandfilter,
sondern nur die defekte Spule (ein-
schliOlich Wickelkorper) auswech-
seln. Soli dagegen der gesamte Spu-
lenaufbau ausgetauscht werden, so
ist die Pertinax-Grundplatte der Filter
zu zerstoren und jeder Stift unter vor-
sichtigem Loten einzeln nach oben
herauszuziehen.

Transformaloren und Drosseln
Die Lotstellen der Befestigungs-
Schranklappen werden erwarmt und
mit einer Flachzange gerade gebo-
gen. Anschliebend wird das flUssige
Zinn von der Befestigungsstelle mit
einer feinen DrahtbUrste entfernt.

Verlacken won Lotstellen
Urn jegliche Korrosionserscheinungen
zu unterbinden, sollen alle nach'rag-
lich ausgefUhrten LOtstellen mit einem
Uberzugslack, farblos, Z 175 (Her-
steller: Landshuter Lackfabrik Ed.
Leiss, Landshut Bay.) abgededct
werden.

Kontrolle
Vor der Inbetriebnahme des repa-
rierten Gerates ist die gesamte Schal-
lung gewissenhaft auf etwaige, durch
Tropfzinn entstandene KurzschlUsse
zu kontrollieren.

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN
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mit gedruckter
Schaltung

Unser 53-cm-Fernseh-Tischgerat Zau-
berspiegel 437 (bzw. 438)" erfreut sich
dank seiner technischen Leistung und
eleganten Form einer besonders regen
Nachfroge. War fur den Kaufmann in
erster Linie der fur die hohe Leistung
aufyergewohnlich niedriqe Preis ein be-
sonderer Anreiz, so erfreute den Service-
Techniker besonders dos von uns einge-
fUhrte Klapp -Chassis. Allein nach Lasen
der Ruckwand ist Kier die gesamte Ver-
drahtung frei zuganglich, so dal} alle
Mullen eines Chassis-Ausbaues ertfal-
len. Nach Losen einer einzigen Schraube
kann dos Chassis nach hinten heraus-
geklappt werden, so deify alles weitere
zuganglich ist.

Diese von alien Technikern freudig be-
grUfyte Konstruktion sollte ouch bei der
Umstellung auf gedruckte Schaltung volt
erhalten bleiben. Wir haben daher den
Chassisrahmen und die gesamte Mecha-
nik des Klapp -Chassis beibehalten. die

hcuptsachliche Schaltung aber auf drei
Druckschaltungsplatten verteilt. Die Zei-
lenendstufe mit dem Hochspannungsteil
ist auf dem Metallchassis verblieben.

Das wichtigste Merkmal der Druckschal-
funasanordnung ist die Beibehaltung
des bewahrten Prinzips: Schaltungsseite
nach hinten. Somit sind ouch beim
ZaJberspiegel 437", AusfUhrung mit
gedruckter Schaltung (internes Kenn-
zeichen P"), alle Vorteile fur den Ser-
vice vorhanden, also die Moglichkeit
der DurchprUfung der qesamten Schal-
tung lediglich nach Abnahme der Riidc-
wand (Siehe ouch Bild 5).
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NF-Teil 7243-1)5, Died er 7243-00' und Vij»filter 7203-308.



BiId 4 Clicssis des Zaubersp egel 137/438 () im herausgeitiapptan Zustand.
Al.' Rihsen und Einzolseile sind frei zugonglich.

Noch Losen der Chassis-Holteschraube
(oben) 1610 sich das Chassis nach hinten
herausklappen. Nun sind alle Rehren
und Bauelemente frei zuganglich (BiId
4). Die Loge dieser Teile zeigt das Ser-
vice-Faltblatt, und zwar mit untergeleg-
ter Drudochaltung, so dal' die Fehler-
suche sehr erleichtert wird. Vorder- und
Ruckseite der Druckschaltungsplatten lie-
gen im Service -Blatt genau so gegenein-
ander wie im Originolgerat. Darober
hinaus haben wir north zwei kleine
Druckplatten-Bausteine, die sich senk-
recht aufgebaut auf der HF-Teil-Platte
befinden, getrennt Oargestellt. Ebenso
finden Sie eine ausfiihrlid,e Darstetlung
der Vorder- und Ruckseite des Zeilen-

htifos. Die drei Haupt-Druckschaltungs-
platten umfassen folgende Baugruppen:

1. HF-Teil (Bezeichnung: HF-Teil kompl.
7243-006),
bestehend aus den Stufen: Bild-ZF-Ver-
starker mit EF 80 (R6 3), EF 80 (R6 4),
EF 80 (R6 5), Video-Verstarker mit PL 83
(R6 6), Impulsgetastete Regelung mit
EF 80 (R6 7), Ton-ZF-Verstarker mit EBF
89 (R6 9), EF 80 (R6 10), Ratiodetektor
und NF-Vorverstarker mit PABC 80
(R6 11), zweistufiges Amplitudensieb mit
ECL 80 (R6 13).
Der HF-Bausein tragt auherdem das
Diodenfilter 7243-007
(enthaltend den Bilddemodulotor mt

OA 160 und die getrennte Tonmischstufe
mit OA 160) sowie dos Video()!ter 7243-
008 (mit Anhebegliedern zur Linearisie-
rung des Videofrequenzganges). Die
beiden letztgenannten Baugruppen sind
ebenfalls in gedruckter Schaltung her-
gestellt und fest mit der HF-Teil-Grund-
platte verlotet.

2. Ablenkteil (Bezeichnung: Ablenkteil
kompl. 7243-004)
bestehend aus den Stufen: Impulsver-
starker fiir die Bildsynchronisierung mit
EC 92 (R6 14), Bildfrequenz-Sperrschwin-
gerstufe (mit Obertrager 9038-304) und
Bildablenk-Endstufe mit PCL 82 (R6 15),
Symmetriertrato 9030-309 fur die symme-
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Bild-Linearitat II

Adeque

10?.A

'1L
Vi

14011.-7:FTP,

rs Ciretsofs bet a
und Fehlersuche hat der Service-Techniker die

Irische Phasenvergleichs-Zeilenfreguenz-
Synchronisierung mit zwei Gleichrichtern
E 62, 5 C 5, Zeilenfrequenz-Sperrschwin-
gerstufe (Ubertrager 9030-308 und
Sinuskreis 9257-001) mit EC 92 (RO 16).

3. NF-Teil (Bezeichnung: NF-Teil kompl.
7243-005),
bestehend aus den Schaltelementen der
NF-Endstufe mit PL 82 (126 12). Die Zei-
lenendstute samt Hochspannungsteil mit
PL 36 (R6 17), PY 83 (RO 18) und DY 86
(RO 19) sowie Netzteil mit Selen-Gleidi-
richter E 220 C 300 3 sind auf dem
Metallchassis angeordnet.

Wie aus Bild S zu ersehen ist, lessen sich
alle Einstellungen der Hilfsregler ledig-
lich nach Abnehmen der RUckwand vor-
nehmen. Die beiden Regler Bildampli-
tude (senkrechte Ausdehnung des Bil-
des), im Schaltbild bezeichnet mit BA,
und Bildlinearitat I (Geometrie in senk-
rechter Richtung), im Schaltbild bezeich-
net mit BL I, lessen sich ohne Abnehmen
der RUckwand bedienen. Uber die Ein-
stellung dieser Hilfsregler ist im Service -
Blatt alles Nahere aufgefUhrt.
Der Sinuskreis ist im Werk auf genau
18,8 kHz eingestellt und sollte nicht mehr
verandert werden. Ein spaterer Abgleich
z. B. nach einer versehentlichen Ver-

Schaltplan
des 437/438
(Ausfuhrung mit g
druckter Schaltun
und

Service -Blatt
fur die
gedruckten
Schaltungs-
platten

0-71-7N4C,f71:77V.Fe-_,;

onommoyier Odov,ird. Fur Einttellungen
ructscholtung frei vor sich stehen.

stimmung kann mit Schwebu-igssummer
und Rohrenvoltmeter erfolgen.

Uber Fehlersuche und Repara'urarbeiten
an den gedruckten Schaltungen berich-
teten wir bereits im vorhergehenden
Beitrag. Der Abgleich des ,,Zauberspie-
gel 437 438", AusfUhrung mit gedruckter
Schaltung, ist ein wenig geandert gegen-
Uber der friiheren GerateausfUhrung.
Alles Nahere ist der ausfUhrlichen Ab-
gleichanweisung auf dem Service -Blatt
zu entnehmen.

Die verzinnten Leitungen und Flachen
der Druckschaltung sind in blauer Farbe
dargestellt.

Fur alle Fehlersuch-, und Ab-
gleich-Arbeiten steht Ihnen des genau
aufeinander abgestimmte Programm von
GRUNDIG-Mehgeraten zur VerfUgung.

Dieses sind:
GRUNDIG-Fernseh-Signalgeber,

Typ 6022,

GRUNDIG-Oszillograph (W 2), Typ 6023,

GRUNDIG-Wobbelsender mit eingebau-
tern Markengeber, Typ 6016,

GRUNDIG-Universal-Rohrenvoltmeter,
Typ 159 und

GRUNDIG-Regeltrenntrafo, Typ 716.

Wahrend der Drucklegung haben sich
node folgende Anderungen ergeben:
Im Ablenkteil 7243-004 entfallt der
Kondensator C 419 (47 nF). Dieser Kon-
densator andert sic, in 0,47 nF und wird
am Bildausgangstrafo angelatet.
In der Darstellung der Druckschaltungs-
seite des Ablenkteils hat sich !eider ein
Zeichenfehler eingeschlichen. Die drei
Wicklungen des Bild-Sperrschwingertra-
fos 9038-304 mussen so liegen, wie es
die nachstehende Berichtigung zeigt.

weir! rot

rgelb osa

9038 - 304

Auf der Druckschaltungsseite des HF-
Teils 7243-006 gehart zwischen An-
sdiluf) f des Diodenfilters und Masse ein
Kondensator von 2,5 nF (C 728), der in
der Zeichnungsdarstellung fehlt. Die An-
schlUsse des Widerstandes R 754 (33 kil)
miissen urn ca. 4 mm tiefer liegen.
Auf3erdem entlallen im HF-Teil die Kon-
densatoren C 759 und C 757 (je 2,5 nF)
und im NF-Teil C 254 (2,5 nF).
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H
ilfsregler-E

instellung (S
iehe C

hassis-R
uckansicht)

B
ei alien A

bgleich- und R
eparaturarbeiten ist das F

ernsehgerat grundsO
tzlich fiber einen T

renntransform
ator G

R
U

N
D

IG
R

egel-T
renntrafo T

yp 716) an das W
echselstrom

netz anzuschlieB
en.

E
instellung der G

eom
etrieregler

D
er B

ild-A
m

plitudenregler (B
A

 / R
 416) regelt die B

ildhohe
ohne G

eom
etrieverschiebung.

D
er B

ild-Linearitatsregler I (B
L I/ R

 424) regelt die V
ertikal-

G
eom

etrie O
ber das G

esam
tbild.

D
er R

egler B
ild-Linearitat II

(B
L II/ R

 417) T
rim

m
erw

ider-
stand innerhalb der S

chaltung, regelt die V
ertikal-G

eo-
m

etrie nur im
 oberen B

ildteil. E
r ist im

 W
erk einreguliert

und braucht im
 allgem

einen nicht m
ehr nachgestelltw

erden.

M
it dem

 H
ebei des S

tufenschalters Z
eilen-A

m
plitude (Z

A
)

oberhalb des Z
eilentrafo-A

bschirm
gehtiuses lafit sich die

B
ildbreite einstellen.

D
er E

xzenterm
agnet der Z

eilen-Linearitatsspule
(Z

L)
ist

durch eine der oberen O
ffnungen des Z

eilenabschirm
-

kafigs nachstellbar und beeinfluf3t die G
eom

etric in hori-
zontaler R

ichtung.

E
instellung der R

egler Z
eilenfrequenz grob"

und N
ull-A

bgleich"
R

ohrenvoltm
eter (G

leichspannungsbereich) zw
ischen M

ittel-
abgriff R

 508 und M
asse anschliefien. S

ynchronisierim
pulse

(G
itter

1
E

C
L 80, R

o 12) kurzschliefien. Z
eilenfrequenz-

Z
um

 A
bgleich w

erden benoticit

G
R

U
N

D
IG

 W
obbelsender T

yp 6016  G
R

U
N

D
IG

 O
szillograph W

 2
T

yp 6023 G
R

U
N

D
IG

 U
niversal-R

ohrenvoltm
eter T

yp 159

F
einregler (Z

F
/ R

 507) auf M
itte stellen. R

egler N
ull-A

b-
gleich" (0/R

 508 und Z
eilenfrequenz grob" (Z

g/ R
 506)

gleichzeitig und w
echselseitig so einstellen, daf3 Z

eiger
des R

ohrenvoltm
eters auf N

ull kom
m

t und ein senkrechter
A

ustastbalken auf dem
 B

ildschirm
 erscheint.

E
instellung des R

eglers B
ildfrequenz grob"

D
er R

egler B
ildfrequenz fein" (B

f / R
 412) ist in die E

nd-
stellung

U
hrzeigersinn) zu bringen. D

er R
egler

B
ildfrequenz grob" (B

g/ R
 414) ist jetzt so einzustellen,

daf3 dos B
ild langsam

 von oben nach unten 'duff D
er B

ild-
fang (letzte B

ew
egung des B

ildes nach oben bis zum
 S

till -
stand) soli bereits nach kurzem

 A
ufdrehen des F

einreglers
erfolgen.

A
lle E

instellungen an den R
eglern lassen sich ouch ohne

T
estbildsendungen und auB

erhalb der W
erkstatt m

iihelos
und einw

andfrei m
it dem

 G
R

U
N

D
IG

 F
ernseh-S

ignalgeber
T

yp 6022 durchfiihren.

E
instellung des V

erzogerungs-R
eglers

D
er V

erzogerungsregler (V
/ R

 256 - auf dem
 N

F
-B

austein)
w

ird so eingestellt, daf3 sich bei einem
 E

ingangs-S
ignal

von 1 m
V

 eine T
uner-R

egelspannung von 1,5
... 2 V

olt
ergibt. (B

ei F
ernem

pfang auf R
auschm

inim
um

, bei N
ah-

em
pfang ggf. auf grof3ere R

egelspannung einstellen.)

A
bgleich-A

nw
eisung

T
unerabgleich

D
er T

unerabgleich beschronkt sich auf die E
instellung der

O
szillator-S

ollfrequenzen for die einzelnen K
anale, (M

es-
singkerne der jew

eiligen O
szillatorspulen von der B

e-
dienungsseite her zuganglich).
W

obbler m
it S

ym
m

etrierglied an T
uner-E

ingang, O
szillo-

graph an M
ef3punkt M

 2, M
arkengeber auf entsprechenden

B
ildtrager einstellen.

O
szillatorkern so abgleichen, daft B

ildtragerm
arke auf

die M
itte der N

yquist-F
lanke font.

D
er A

nschlue des O
szillographen an T

unerm
eB

punkt M
 1

(ggf. O
ber W

iderstand 10 kW
 erlaubt bei W

obbelunq der
B

ildtragerfrequenz eine K
ontrolle von T

uner-H
F

-K
reisen

und der V
orstufe. D

ie dabei sichtbare D
urchlaekurve ist

als O
szillogram

m
 im

 S
c iltbild aufgenom

m
en.

P
rO

fung
der

E
m

pfindlichl eit
des

K
analw

ahlers
siehe

G
R

U
N

D
IG

 T
echnische Inforrationen, H

eft 7/57, S
eite 24.

B
ei R

ohrenw
echsel im

 T
uner ist for die E

rsatzrahre
stets

eine !W
ire des O

riginalfabrikates
zu w

ahlen. D
ennoch

auftretende K
apazitats-S

treuungen lassen
sich

m
it den

T
rim

m
ern C

 101, C
 109 und C

 112 ausgleichen.

B
ild-Z

F
-V

erstarker

D
er bandfiltergekoppelte, dreistufige

B
ild-Z

F
-V

erstarker
iihnelt w

eitgehend dem
 V

erstarker der
F

ernsehgerate
336/57 und der daraus abgeleiteten T

ypen. U
nterschiedlich

ist die Lage der einzelnen A
bgleichpunkte und der

ge-
anderte A

bgleich des D
iodenfilters, bei dem

 die M
ittel-

frequenz nunm
ehr auf 36,9 M

H
z, gegerajber 36,4 M

H
z bei

F
S

 336/57 festgelegt ist.

A
bgleich-V

orbereitungen
1. Z

eilen-E
ndstufe durch Z

iehen des Jochsteckers auf3er
B

etrieb setzen.

2. T
uner auf Leerkanal (1 bzw

. 12) schalten.

3. F
uB

punkt des D
iodenfilters (C

 728) O
ber eine D

rossel
z. B

. 9240-804 gegen M
asse kurzschlieB

en.
4. E

isenkerne der T
raps (9) und (10) in die S

pulen drehen.
K

ern des T
raps (11) nach auf3en verstim

m
en .

5. G
ittervorspannung for R

o 3,
ca.

4,5 V
olt herstellen.

(T
aschenlam

pen-B
atterie, P

luspol an M
asse, negativer

P
ol an D

raht8se m
 ).

6. K
larzeichner in M

inim
alstellung bringen (R

oter S
trich).

D
er A

bgleich
ist

m
oglichst m

it zw
ei A

bgleichschlosseln
gleichzeitig vorzunehm

en.
M

it A
usnahm

e des K
reises (2) stehen nach erfolgtem

 A
b-

gleich in sam
tlichen K

reisen die K
erne im

 auB
eren M

axi-
m

um
.

D
ie Lags der A

bgleichpunkte

1

A
bgleich des B

ild-Z
F

-

O
szillograph

on M
e6punkt M

 2
(M

it K
ondensotor

1
nF

gegen M
asse abblocken)

2
O

szillograph
w

ie unter

345

O
szillograph

w
ie unter

1

O
szillograph

w
ie Linter

1

osz Ilugruph
w

ie enter
1

6
O

szillograph
w

ie unter
1

7
O

szillograph
w

ie unter

8
O

szillograph
w

ie unter
1

II

III

IVV

V
ersti:irkers

W
obbler

on D
rahtose g (oufdrehen)

F
requenz: 36,9 M

H
z

M
arkengeber (unm

od.)
F

requenz: 36,9 M
H

z

A
bgleich-D

iodenfilter 7243-007
(K

reis )4) erscheint als Z
adce,

durch K
erneindrehung

verstim
m

en)

W
obbler

T
rap-A

bgleich
noch an D

rahtbse g (zudrehen)
im

 D
iodenfilter 7243-007

M
arkengeber A

M
 -800 H

z
F

requenz: 33,4 M
H

z

W
obbler

an D
rohtose f

(oufdrehen)
F

requenz: 36,4 M
H

z
M

arkengeber (unm
od.)

F
requenz: 36,4 M

H
z

A
bgleich des B

andfilters
7240-084

W
obbler

T
rap-A

bgleich
noch an D

raht6se f (zudrehen)
im

 B
andfilter 7240-084

M
arkengeber A

M
 -800 H

z
F

requenz: 31,9 M
H

z

W
obble',

an D
rahtose e (oufdrehen)

F
requenz: 36,4 M

H
z

M
arkengeber (unm

od.)
F

requenz: 36,4 M
H

z

W
obble,.

an M
e6becher auf P

C
F

 80
(R

6 2/T
uner)

(bleibt oufgedreht)
F

requenz: 36,4 M
H

z
M

arkengeber (unm
od.)

F
requenz: 36,4 M

H
z

A
bgleich des B

andfilters
7240-083

A
bgleich des B

andfilters
7240-082

W
obbler

T
rop.A

bglipiell
nosh an M

e6becher (zudrehen)
im

 B
andfilter 7240-082

M
arkengeber A

M
 -800 H

z
F

requenz. 40,4 M
H

z

W
obbler

nods on M
e6becher

(bleibt zugedreht)
M

arkengeber (unm
od.)

F
requenz: 38,9 M

H
z

A
bgleich der K

larzeichnerspule
im

 B
andfilter 7240-082

K
larzeichner-R

egler in S
tellung

M
axim

al bringen

K
reise (1) und (2) sym

m
etrisch

zur M
ittelfrequenz 36,9 M

H
z

abgleichen.

K
reis (10) out M

inim
um

abgleichen.

K
reise (3) und (4)

sym
m

etrisch
zur M

ittelfrequenz 36,4 M
H

z
abgleichen.

K
reis

(9) out M
inim

um
abgleichen.

K
reise (5) und (6)

sym
m

etrisch
zur M

ittelfrequenz 36,4 M
H

z
abgleichen.

T
uner-Z

F
-K

reis (8) K
uppe auf

36,4 M
H

z ziehen, G
itterkreis der

1. Z
F

-S
tufe, K

reis (7) sym
m

etrisch
zur M

ittelfrequenz 36,4 M
H

z
abgleichen.

K
reis (11) nut

M
inim

um

obgleichen.

K
larzeichnerspule, K

reis (12), so
obgleichen, da6 B

ildtrager
38,9 M

H
z ca. 20(1/4 oberhalb

des unteren K
nicks der

N
yquistflanke liegt.

T
on-IF

-V
erstorker

D
er zw

eistufige T
on-Z

F
-V

erstarker arbeitet nach dem
 Intercarrier-S

ystem
. D

ie T
on-Z

F
 (5,5 M

H
z)

w
ird einer separaten T

on-M
ischstufe entnom

m
en. V

or der V
ideo-E

ndstufe P
L 83 ist ein S

perrkreis
5,5 M

H
z angeordnet.

A
bgleich-V

orbereitung
E

lko am
 R

atiodetektor 8 !IF
 (C

 749) von M
asse abloten (+

 P
ol).

A
bgleich des T

on-Z
F

-V
erstarkers

O
szillograph

W
obbler

A
bgleich des R

atio -F
ilters

K
reise (I) und (II) sym

m
etrisch

on D
rahtose

an D
rahtose b (oufdrehen)

F
requenz: 5,5 M

H
z

7240-087
zur M

ittelfrequenz 5,5 M
H

z
abgleichen.

M
arkengeber (unm

od.)
F

requenz: 5,5 M
H

z

O
szillograph

W
obbler

A
bgleich des 2. T

on-Z
F

-B
and-

K
reise (III) und ;IV

) sym
m

etrisch
w

ie unter
1

on D
rahtose a

(bleibt aufgedreht)
filters 7240-086

zur M
ittelfrequenz 5,5 M

H
z

abgleichen.
F

requenz: 5,5 M
H

z
M

arkengeber (unm
od.)

F
requenz: 5,5 M

H
z

O
szillograph

W
obbler

A
bgleich des 1. T

on-Z
F

-K
reises

K
reis (V

) sym
m

etrisch zur
w

ie unter
1

an M
eepunkt M

 3
(bleibt oufgedreht)

im
 F

ilter 7240-085
M

ittelfrequenz 5,5 M
H

z
abgleichen.

F
requenz: 5,5 M

H
z

M
arkengeber (unm

od.)
F

requent: 5,5 M
H

z

O
szillograph

W
obbler

K
ontrolle des R

atio -F
ilters

E
lko C

 749 w
ieder an M

asse
an N

F
-A

usgong des
(m

it kleinem
 H

ub) an D
rahtose b

7240-087
W

en und notw
endige

R
atiodetektors

F
requenz: 5,5 M

H
z

auf .S
-K

urve und A
M

-
K

orrekturen on den K
reisen

(A
nschlu8 6 des

M
arkengeber A

M
 -800 H

z
U

nterdruckung
(I) und (II) vornehm

en.
(H

F
-B

austeines)
F

requenz: 5,5 M
H

z

O
szillograph

W
obbler

A
bgleich des S

perrkreises
K

reis (V
I) out M

inim
um

O
ber T

ostdiode an
m

it kleinem
 H

ub, w
ie unter IV

5,5 M
H

z im
 D

ioden-F
ilter

abgleichen.
A

node V
ideo-E

ndrohre
an M

e0punkt M
 2 (D

iodenfilter)
7243-007

P
L. 83 (R

6 6, D
raht6se h)

F
requenz: 5,5 M

H
z

M
arkengeber A

M
 -800 H

z
F

requenz: 5,5 M
H

z



DIE SERVICE-

FACHZEITSCHRFT

DER GRUNDIG WERKE TECHNISCHE INFORMATIONEN
RADIO FERNSEHEN  TONBAND  ELEKTRONIK

INTERNATIONALE FARBKENNZEICHNUNG
VON WIDERSTANDEN UND KONDENSATOREN

FUR RADIO-,

FERNSEH- UND

TONBAND-TECHNIK

Farbe
1. Ring )

(ode! i Jrikt)
[1. Ziffer]

2. Ring
(oder Punkt)

[2. Ziffer]

3. Ring
(oder Punkt)

[Zahl der Nullen]

4. Ring
(oder Punkt)
[Tole -anz]

5. Ring 2)
(oder Punkt)

[Betr.-Spg. in V]

0 - - -0

1 0 ±- 0/0 1001

2 00 + ,o/o 2002

3 000 3003

4 0000 4004

5 00000 50/0) 500
. L.

5

6 000000 6006

7 700
..,

...,, 7

8 8008

9 9009

± 5 oio 1000

±10°'c 2000

ohne Farbe ± 20°/0 500
') Vercinzelt dent the Forbe des

Widerstandskorpers ols 1. Forbkennzeichnong

Werte in EI (Ohm) bzw. pF

Be ispielc

111
= 4,7 ka ± 2 °A,

= 47 k

Nur b ti Kondensatoren
(Kenn2eichnung in Pfeilrichtung)

0 47 Ma

11
4.7 M 0

GRUNDIG WERKE FURTH/BAY.
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Titchnisch Daten:

Frequenzbereich: Fernsehband Ill, Kanol 5 bis 11,
170 ... 220 MHz durchstimmbar

Ausfithrung 6022 A fur Band I, Kanal 2 bis 4

Modulation: AM, Bild negativ, feststehendes Muster aus
6 horizontalen und 8 vertikolen Balken

Ausgangsspannung: HF-Ausgang ca. 2 mVeff symmetrisch
an 240 Ohm. Video-Ausgang ca. 2,5 Vss
Bild positiv Ri = 150 Ohm

Bildmustergenerator: Zeilenfrequenz ca. 15 625 kHz
(freischwingend)
Zeilenaustastimpulsbreite ca. 19/6
Zeilensynchronimpulsbreite ca. 'N.
Zeilenrechtedcwechselfrequenz 125 kHz (8 Balken)
Tastverholtnis 1 :1

Bildfrequenz 50 Hz netzsynchronisiert
Bildoustastimpulsbreite ca. 8%
Bildsynchronimpulsbreite 2 bis 3 Zeilen
Bildrechtedcwechselfrequenz 300 Hz (6 Balken)
Tastverholtnis 1 :1

Rohren:
3 x ECC 82
1 x ECC 85
1 x ECF 80
2 x ECH 81

Netzteil: 110/220 V 50 Hz, Leistungsaufnahme ca. 30 VA

Gehouse: silbergraues Stahlblechgehouse

Abmessungen: ca. 285 x 200 x 138 mm

Gewicht: ca. 6 kg

Mitgeliefertes Zubehor: AnschluBkabel 240 Ohm

symmetrisch Typ 6049

Mit diesem preisgiinstigen Mefsgerat,
das auf die Erfordernisse des Fernseh-
Kundendienstes ausgerichtet ist, {carmen
Sie unabhangig von den Sendezeiten
der Fernseisender die Justierung und
einfa:he Reparaturen an den Fernseh-
empfcingern sofort beim Kunden durch-
fiihren.

Der Fernsehsignalgeber 6022 ermoglicht
die Kontrolle des Fernsehempftingers
vom HF - Eingang bis zur Bildrahre.
Samtliche Justierungen des Fernsehge-
rates, wie das Einstellen der Geometrie,
Linearitat von Bild und Zeile, Hohe und
Breite, Bildinge und Kissenverzerrung,
sind ohne weitere Hilfsmittel durchfOhr-
bar. Aufierdem wurde durch geeignete
SchaltmafInahmen im Fernsehsignalge-
nerator erreicht, daft selbst bei starken
Netzspannungsschwankungen das Bild-
muster unverandert bleibt. Damit ist
auch bei unganstigen Netzspannungs-
verhallnissen eine richtige Einstellung
des Bildes gewahrleistet.

Eine ausfiihrliche Beschreibung mit Anwendungs-
beispielen brachten wir
im Heft 7,56 de .Technischen Informationen"
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Mit dem Rohrenvoltmeter RV 54 wurde
ein Gerat zur Messung aller Wechsel-
spannungen zwischen 50 //V und 300 V im
Frequenzbereich von 10 Hz bis 200 kHz
geschaffen.

Der weite Gesamt-Mef3bereich des RV 54,
der hohe Eingangs - Widerstand, die
Unempfindlichkeit gegen Netzspannungs-
schwankungen und die starke, in den
empfindlichen Mef3bereichen bis zu 1000-
fache Uberlastbarkeit machen das Gerat
fur die Praxis besonders wertvoll und er-
schlief3en ihm ein sehr weites Anwendungs-
gebiet.

Das RV 54 eignet sick z. B. zur Messung
somtlicher Wechselspannungen in Ton-
frequenz-Verstarkern, zur Messung der HF
in Tonband-Gersten, zur Messung von
Triigerfrequenz-Spannungen, zur Span-
nungsmessung an und in Ultraschall-
Geraten, zur Aufnahme des Frequenz-
ganges von Filtern und Verstarkern, zur
Messung der Dampfung bzw. Verstorkung
beliebiger Vierpole sowie tur Klirrfaktor-
messung und Frequenzmessung in Verbin-
dung mit Klirrfaktor- bzw. Frequenz-Me13-
briicken. Dampfungs- und. Frequenzgang-
messungen werden dadurch sehr erleich-
tert, daf3 das RV 54 neben der mV- bzw.
V -Skala eine in absoluten dB-Werten
geeichte Skala (bezogen auf den Norm-
pegel 0,775 V) besitzt.

Tedmische Dation:
MeBbereiche: 0-3/10/30'100/300 mV,
1/3/10/30/100,300 V
bzw. -70 bis -481-38 ... 1+421+52 dB bezogen auf den Spannungspegel 0,775 V = 0 dB on 600 Q
Frequenzbereich und Genauigkeit: 20 Hz bis 150 kHz ± 3% v. E., 10 Hz bis 200 kHz ± v. E.
bei Netzspannungsschwankungen 10'/.
Eingangswirkwiderstand: 1,2 Mil
Eingangskapazitat: ca. 30 pF
Oberlastbarkeit: in den Bereichen 3 mV 1 V 1000 fach, max. 200 V; in den Bereichen
3 V . . . 300 V bis max. 500 V
Ausgang Wirer" (Betriebsschalter auf ,Abhoren"): Innenwiderstand 15 kQ, Max. Ausgangs-
spannung bei Sinus (Ra = Ri) 20 .. 25 V eff, Brummspannung in den unempfindlichen Bereichen
< 50 mV, Fremdspannung bezogen ouf den Eingang (Eingang offen) < 50 11V
Rahren: 2 x EF 804, 2 x EF 80, STY 150/15
Netzteil 1101125/220 V 40 ... 60 Hz
Sicherung: 0,21250, mitteltrage
Gehbuse: Stahlblechgehouse ca. 260 x 190 x 130 mm
Gewicht: ca. 4,8 kg
Lieferbares Zubehor:
Mekabel


