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UHF
31 Sender fur das zweite
Fernsehprogramm sind fer-
tiggestellt und konnen bis
zum 31.12.60 ihren Betrieb
aufnehmen

Gesamte Planung des UHF-Sendernetzes
der Deutschen Bundespost urrfaftt 82

Sender; davon sollen 51 Sender schon
im ndchsten Jahr betriebsbereit tein.

Frequenzen fur drittes Fernsehprogramm
vorhanden.
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GEPLANTE ANSCRLOSS-STRECKE

Sender-Standorte
und Richtfunkstrecken
der ersten
Ausbaustufe

Bundespostminister Stuck len dab die Fertigstellung der ersten Ausbaustule der
posteigenen UHF -Sender fijr das zweite Fernsehprogramm bekannt. Ab 1. Januar
1961 sind alle weiteren Einrichtungen so weit, dal) mit der Ausstrahlung des
zweiten Programms begonnen werden kann.

Mit der Inbetriebnahme dieser ersten 31 UHF -Sender, deren Standorte vornehm-
lich in den Bevalkerungs-Schwerpunkten liegen, konnen etwa 65 Prozent der
Bevalkerung der Bundesrepublik versorgt werden.

Die Industrie ist geriistet: Alle neuen GRUNDIG Fernsehempfanger sind fur den
UHF-Empfang vorbereitet oder komplett mit UHF-Teil ausgestattet. Viele altere
Gerate {carmen mit Einbausatzen erganzt werden, wenn nicht lieber das ebenialls
preisgbnstige GRUNDIG UHF-Vorsatzgerat bevorzugt wird.

Im nochsten Heft gehen wir ausfijhrlich out die UHF-Erganzungstechnik ein. Wir
werden dabei ouch eine Karte der Standorte aller fertigen und geplanten UHF -

Sender veroffentlichen.

Bei der GRUNDIG UHF-Abstim
mung wird jeder Senderkana
gerastet. Grob- und Feinabstim
mung sind getrennt - genau wit
beim VHF -Tuner - so dab muhe
los und schnell die Konale ge
wahlt werden kiinnen.



Frontansicht des GRUNDIG UHF-Vorsatzgeratei

Frequenzplan der
UHF-Fernseh-Rundfunksender der

Deutschen Bundespost

1. Ausbaustufe (1960)
Senderstandort Kona! Bildtroger Sender-

Nr. (MHz) leistung.
(kW)

Munster Westfalen 14 471,250 2

Stuttgart 16 487,250 10
Minden (Jakobsberg) 16 487,250 2
Grofler Feldberg (Taunus) 17 495,250 20
Hof 17 495,250 2

Freiburg (Kaiserstuhl) 17 495,250 10
Eutin (Bungsberg) 17 495,250 20
Cuxhaven 18 503,250 10
Wijrzburg (Frankenwarfe) 18 503,250 10
Bonn (Olberg) 19 511,250 2

Heidelberg (Konigstuhl) 19 511,750 20
Regensburg (Ziegetsberg) 19 511,250 10
Fulda 19 511,250 2

Dusseldorf (Witzhelden) 20 519,250 20
Hamburg (Heiligengeistfeld) 22 535,250 10
Dortmund 22 535,250 20
Torfhaus (Harz) 24 551,250 10
Kassel (Lohfelden) 26 567,250 2
Ravensburg (Glashutten) 26 567,250 20
Hannover 27 575,250 20
Berlin (Wannsee) 27 575,250 10
Munchen 27 575,250 10
Roftweil (Deilingen) 28 583,250 10
Bielefeld (Hijnenburg) 28 583,250 20
Kiel 28 583,250 10
Bremen 29 591,250 10
Nurnberg (Heidenberg) 29 591,250 10
Aachen 30 599,250 10
Ulzen (Bokel) 30 599,250 20
Augsburg (Heretsried) 30 599,250 2
SaarbrUcken 30 599,250 10
Tontrager jeweils 5,5 MHz Ober Frequenz des Bildtragers

(Unverbindliche Angaben)

Kanalbereiche A ...D der Empfangsantennen far ein 2. Fernsehprogromm

Die Fernsehsender der Deutschen Bundespost werden dos 2 Programm im
Frequenzbereich 470...606 MHz (Kanale 14...30) ausstrahlen. Die Emp-
fangsantennen massen hierzu mindestens 7 Kanale breit rein and sicher-
stellen, daB der Empfangskanal, fur den die Antenne eingerichtet wird,
innerhalb der ousgezogenen MaBlinien heat. 1m Hinblidc ouf etwa not-
wendige spotere Frequenzanderungen auf Grund internationaler Verein-
barungen massen von jeder Antenne ouch die Ausweichka-rale innerhalb
des durch die gestrichelten MaBlinien gekennzeichneten Variations-
bereichs empfangen werden k6nnen.

Kanalbereich Kanale, die jetzt von der
Antenne empfangen werden sollen

zusatzliche
Ausweichkanale

A 14...18 19 und 20

B 19...22 18, 23 and 24

C 23 ... 26 21, 22 and 27

D 27...30 24, 25 and 26

114 115 116 112 11 116 126 121 122 123 124 125 126 127 121 121 111 I

411 471 416 414 S17 511 511 S71 534 542 550 551 561 474 Ai III III 606

Frequenzleilbereleti
der 6wyla sopa oilmen

51



GRUNDIG UHF-Vorsatzgeriit, geoffnet

Vorankundlgung: GRUNDIG Universal-UHF-Elnbauroil fur all. Gerate
(Ndheres auf Seite 111 dieses Heftes)

UHF-Ergonzung
Eine Aufgabe des Fachhandels

und -handwerks

GRUNDIG Gerate der Ietzten Baujahre sind derart fOr den
nachtraglichen Einbau von UHF-Tunern vorbereitet, dal) die
UHF-Erganzung ohne Schwierigkeiten in kiirzester Zeit durch-
farbar ist. For Spezialfalle steht das UHF-Vorsatzgerat zur
VerfOgung.
Auf die UHF-Empfangstechnik, die mit Einfiihrung des zweiten
Fernsehprogramms for jeden Fachhandler sehr aktuell wird,
werden wir im nachsten Heft ausfuhrlich eingehen. Heute
kannen wir Ihnen bereits in einer Tabelle die Kanalzahlen
und andere wichtige Daten der bis Ende des Jahres fertig-
gestellten UHF-Fernsehsender der Deutschen Bundespost
vorstellen.

Richtstrahl-Antennen
des UHF-Fernsehsenders
Schwabach (Heidenberg)
bei Niirnberg
Auf diesen 40 m hohen
Sendeturm wird gegen-
wartig ein 30 m hoher
UHF-Aniennenmast
montiert, der zur
Abstrahlung des
zweiten Programms
dient. Bis zum Oktober
dieses Jahres soil die
Gesamt-Anlage
fertiggestellt sein.



GRUNDIG

Fernsehempfanger

mit organisch
eingebautem UHF-Teil

Bei den neuen GRUNDIG Fernsehemp-
fangern gehort der UHF -Tuner sowohl
mechanisch als ouch elektr sch als orga-
nische Einheit zum Ubrigen Fernsehchas-
sis. Ob nun dos Gerat von vornherein
mit UHF-Teil ausgerustet ist oder UHF-
vorbereitet geliefert wird - in jedem
Fall gibt es keine Behelfslosingen mehr.

VHF-Diskus-Tuner und UHF Tunerliegen
unmittelbar nebeneinander. Das macht
sich ouch bei den Kanalwahler-Bedie-
nungsgriffen bemerkbar. Mit dem linken
Knopf werden die VHF-Kanalle, mit dem
-echten die UHF-Kanale gcwahlt. Bei

C-eraien ohne UHF -Tuner ist cie Ausspa-
mng fur den UHF -Knopf durch eine leicht
entfernbare Scheibe abgedeck.. Im linken
Bild sind die Schalterplatten die VHF-
und UHF-Kanalanzeige zu seien, ganz
u,ten schliefylich die Doppelikala mit
den Anzeigefeldern der Kanak und der
Programme.

 16 17  19 20  22 23  21 26  A ;9 V 22  LA1 3  37 7* 41 42. 43 44. 41/1311. .4.1 11\
1

14
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GRUNDIG Service-Klappchassis
uniibertroffen

4 Bild 1

Weitere Verbesserungen des mechanischen Aufbaues
unserer Fernsehempfonger des Jahres 1960/61 machen
den Service noch einfacher. Das Chassis-Heraus-
klappen geht ganz einfach vor sick: Zuerst wird, wie
Bild 1 zeigt, ein kleiner Hebei herausgeschwenkt. So-
dann kann das Chassis urn voile 90° herausgeklappt
werden (Bild 2).

Tuner and Antennenbuchsen-Platten liegen nun Ober-
sichtlich da. In wenigen Minuten kann ein UHF-Teil
neben den Diskus-Tuner gesetzt werden. Zwei Schrau-
ben, die bereits vorhanden sind, werden einfach fest-
gezogen, ein poor Drohte angelotet-und in wenigen
Minuten ist die UHF-Erganzung durchgefahrt.

Die Fotos zeigen gleichzeitig die rein elektrisch arbei-
tende Hand-Feinabstimmung des GRUNDIG Diskus-
Tuners durch ein Potentiometer. Dieses trill bei aus-
geschalteter Aostimm-Automatik in Funktion.
I Bild 2

Vorbildliche Technik
der gedruckten Schaltung

Und Kier noch ein Blick out die Druckschaltungsplatten
des Ablenkteils. Die grof3e Spule des Zeilenfrequenz-
Sinuskreises ist deutlich zu erkennen. Wie die Schal-
tung orbeitet, die den Zeilenfangregler ikerflussig
mach, erfahren Sie im grofyen Schaltungsbericht der
nachsten Seiten. ./r Bild 5
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Diese Schaltungsbeschreibung mUhte
eigentlich, wollte sie vollstandig sein,
mit dem Tuner beginnen. Do bei alien
neuen GRUNDIG Fernsehempfangern
der bewahrte, storstrahlungssicnere
GRUNDIG Diskus-Tuner Verwendung fin-
det, mochfen wir hier out eine Bescnrei-
bung verzichten, do diese bereits ous-
farlich im Heft 5 6 1959, Seiten 28-31,
erfolgt isf. Wir beginnen daher gleich mit
dem Bild-ZF-Teil, welcher verschiedene
Schaltungsverbesserungen aufweist und
mit den steilen Spannungsgitterrahren
EF 183 und EF 184 bestockt ist. Mit d.eser
BestUckung wird jetzt voll und ganz die
Verstarkung bisheriger vierstufiger ZF-
Verstarker erreicht.

Pionierleistungen der GRUNDIG Fern-
sehtechnik zeigten sich ouch hier wieder
einmal richfungsweisend: Der dreistufige,
bandfiltergekoppelle Bild-ZF-Verstcirker
wurde praktisch die Standardschalfung.
Bevor wir nun zu den Schaltungseinzel-
heiten kommen, mochten wir erst die
technischen Daten des Fernsehempfan-
gers 53 T 50 nennen. In der Ausfuhrung
53 T 50 FD wird dos Geraf ouch mit ein-
gebouter Ultraschall - Fernbedienung
(GRUNDIG Ferndirigent FD 2) geliefert.
Uber diese GRUNDIG Besonderheit be-
richteten wir bereits auf den Seiten 3 bis
8 dieses Jahrgangs der Jechnischen In-
formationen" ausliihrlich.
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Technische Daten des 53 T 50 bzw. 53 T 50 FD

Diese Daten getten grundsatzlich ouch fur die Gerate 53 T 55, 61 T 50, 53 5 50,
53 S 50 B, 61 S 50, 61 M 11 FD and 61 M 12 FD.

Beim Grundchassis 53 T 50:

26 Rohren (einschliehlich UHF)
6 Germaniumdioden
1 Selengleichrichter

41 Rohrenfunktionen

Beim Grundchassis 53 T 50 FD:

29 Rohren (einschliehlich UHF)
6 Germaniumdioden
1 Transistor
6 Selengleichrichter

50 Rehrenfunktionen

Bestuckung der einzelnen Stufen:

HF-, ZF- und NF-Teil

VHF -Tuner: PCC 88, PCF 80
UHF -Tuner: PC 86, PC 86

Abstimm-Automatik: OA 81, OA 81, EF 80
Bild-ZF-Verstarker: EF 183, EF 183, EF 184
Bild-Diode: OA 160 oder OA 90
Ton -Diode: OA 160 oder OA 90
Video-Verstarker: PL 83
Impulsgetastete Regelung: EF 80

Ton-ZF-Verstarker: EBF 89, EF 80
Ton -Demodulator: PAO C 80
NF-Verstarker: PABC 80
Ton-Endstufe: PL 84 bzw. PLL 80

Impulsteil:
Amplitudensieb: ECL 80
Bildablenkteil: ECC 81, PCL 82
Bild-Endstufe: PCL 82
Phasenvergleich (Zeile): EAA 91
Zeilengenerator und Frequenzregelstufe:
ECH 81
Zeilen-Endstufe: PL 36
Booster -Diode: PY 88
Hochspannungs-Gleichrichter: DY 86
Riicklaufaustastung: OA 81
Bildrohre: AW 53-88 bzw. AW 61-88
Netzgleichrichter: E 220 C 350 3

Bei den FD-Genalen zusatzlich:

Ultraschallgeber: OC 29, E 75 C 5, E 75 C 5

Ultraschallfrequenzverstarker:

EF 80, EF 80, EL 95,
E 20 7,5 / 0,125
E 20/7,5 0,125
E 20 7,5 0,125

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 54
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Schaltung des Bild- und
Ton-IF-Verstarkers
Der ZF-Verstarker der neuen Spitzen-
Fernsehgerate wurde aus der bewahrten
Schaltung frOherer Gerate weiterentwik-
kelt, wobei der klare und unkomplizierte
Aufbau beibehalten werden konnte.
In der Tat aber ist dock die Schaltung in
so vielen Details weiterentwickell und
verbessert worden, dal) man von einem
neuen ZF-Verstarker sprechen kann.
Zusatzlithe Traps
Zum besseren VerstOndnis der Gesamt-
schaltung werden in den folgenden Ab-
schnitten die einzelnen Funktionen an
Teilschaltbildern erklart.
B ild 6 zeigt den grundsatzlichen Aufbau
des Bild-ZF-Verstarkers. Alle Stufen sind
durch Bandfilter gekoppelt, out deren
Vorteile an onderer Stelle dieses Heftes
ausfOhrlicher eingegangen wird. Bis out
das Diodenfilter werden alle Bandfilter-
kreise symmetrisch zur Frequenz 36,4 MHz
abgeglichen. Zur UnterdrUckung stiiren-
der Nachbar-Ton- (40,4 MHz) und Bild-
trager (31,9 MHz) dienen Traps in einer
bei GRUNDIG-Gersten schon seit Jahren
benutzten BrOckenschaltung. Neu ist ein
weiterer Trap (Frequenz 41,4 MHz) zur
Erhohung der Weifabselektion. Dieses ist
erforderlich, da im UHF -Band der Kanal-
obstand 8 MHz betragt. Zur natOrlichen
Selektion der acht Bandfilterkreise des
Bild-ZF-Verstarkers kommen also noch
zwei weitere Traps (40,4 MHz und 41,4
MHz). Jede ungOnstige Beeinflussung der
Nyquistflanke der ZF-Durchla4kurve wur-
de domit vermieden. Natiirlich ware es
ouch moglich gewesen, mit einem stark
wirkenden Trap auszukommen. Aber da-
mit ware der bei den GRUNDIG-Fern-
sehgeraten gewohnte giinstige Verlauf
der Gruppenlaufzeitkurve nachteilig be-
einfluf0 warden.

Wirkungsvolle Tontrager-Unterdrudcung
Eine Besonderheit der GRUNDIG-Spit-
zen-Fernsehgerate ist die starke Unter-
drUckung des Tontragers (out 33,4 MHz)
bereits im Bild-ZF-Verstarker. Damit wird
eine bisher unerreichte Klarheit des Bil-
des und die UnterdrOckung jeglichen
Moir6es erreicht, das sonst noch von
Resten des Eigentons herriihrt (Bild 7).

Bild 7
Schaltung des Diodenfilters mit Bifilar-T-Trap zur
Unterdrockung des Tontragors 33,4 MHz
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tun Ten-lf-
Verstkrker

(Mefipunkt M 3)

Als Tontrap kommt ein abgewandelter
Bifilar-T-Trap in Verbindung mit einem
Bandfilter zur Anwendung. Grof)e Band-
breite mit einem sehr steilen Abfall zum
Ton 33,4 MHz sind die kennzeichnenden
Eigenschaffen dieser Schaltung. Das
heute allgemein verwendete Intercar-
rierverfahren nutzf den - bei der CCIR-
Norm 5,5 MHz betragenden - konstan-
ten Bildtrager-Tontrager-Abstand aus.
Der Trap 33,4 MHz vor der Videodiode
senkt den Tontrager um mehr als 40 dB
ab. Voraussetzung fur eine solche Schal-
tung 1st eine getrennte Tonauskopplung
v o r dem Trap 33,4 MHz mit einer eige-
nen Mischdiode.
Darauf wird noch welter unten bei der
Beschreibung des Ton-ZF-Verstarkers
eingegangen.

BrOckenfilter
Die Bandfilfer mil den Traps 31,9 MHz
und 40,4 MHz sind gleicharfig als
kenfilter aufgebaut (Bilder 8 und 9).
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Macht man den ohmsdien Widerstand in
dem einen BrUckenzweig so grol) wie
den abgegriifenen Resonanzwiderstand
des Traps im anderen BrUckenzweig, so
flielyen in den bifilar gewickelten Aus
kopplungsspulen gleiche Strome und die
entstehenden magnetischen Felder heben
sich gegenseitig aut. Eine stark ausge-
pragte .Nullstelle" entsteht. Der Trap
41,4 MHz ist als einfacher Sperrkreis im
Koppelzweig eines Bandfilters eingefagt.
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Bild 8

Schaltung des Filters
7240-151 mit Trap
31,9 MHz
in Brikkenschaltung

4
Bild 9
Schaltung des Filters
7210-153 mit Trap
40,4 MHz in
Brikkenschaltung (ohne
Klarzeichner gezeichnet)
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Klarzeichner
Am Eingang des ZF-Verstarkers ist ein
Saugkreis angeordnef, der ca. auf 39,5
MHz abgestimmt wird und Ober die Kon-
takte 6 n17 n eingeschaltet werden kann;
eine bereits als Klarzeichner" bekannte
Einrichtung.

Bei eingeschaltetem ,,Klarzeichner" wird
der Nyquistpunkt - auf den normaler-
weise der Bildfrager zu liegen kommf -
auf etwa 20" fiber der Nullinie der
Durchlafykurve abgesenkt (Bilder 10 und
11). Da die getastete Regelung die Bild-
frageramplitude konstant halt, bedeutet
the Einschaltung des Klarzeichners nichts
anderes als eine Anhebung der hohen
Videofrequenzen, was einer Differenzie-
rung des Signals im Videoverstarker
gleichkommt.

Neon hochsteile Spanngitterrohren im
Bild-ZF-Verstarker

Der Bild-ZF-Verstarker ist dreisfufig qe-
blieben, aber die neuen hochsteilen
Spanngifferrohren EF 183 und EF 184 mit
12 mA V bzw. 15 mA/V Steilheit geben
dem Gerat eine so hohe Verstarkungs-
reserve, wie sie setbst unter ungunstig-
sten Empfangsbedingungen nicht ausge-
nutzt werden konnen. Diese Verstar-
kungsreserve kommf vor allem der auto-
matischen Verstarkungsregelung - ge-
fasteten Regelung - zugute.
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Bild 12
Schaltung der Ton-ZF-Auskopplung
und des Ton-ZF-Versteirkers. (Gran
gedruckte Schaltelemente dienen zur
Unterdruckung der 2F-Oberwellen-
Ausstsahlung)
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Bild 10 ZF-DurchlaBkurve ober alles" ohne Klar-
zeidiner (Oszillograph an G 1 der PL 83 Rb 6)

Bild 11 2F-Durchia8kurve Ober alles" mit ein-
gescholtetem Klarzeichner (Oszillograph an G 1
der Pt 83 Ro 6)
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Getrennte Tondiode
Wie schon erwahnt, mufy der Ton v o r
dem Tontrap 33,4 MHz ausgekoppelf
werden. Dazu wird der Kreis 32,4 MHz C
Ober 1,5 pF (C 234) an den Primarkreis C
des Diodenfilters angekoppelt (Bild 12).
Diese beiden Kreise bilden ein Bandlilter
(Bild 13), das sein Obertragungsmaximum
bei etwa 32,4 MHz bis 33,4 MHz hat. Da-
bei kommf ober immer noch ein genu-
gend grof3er Anteil des Bildfragers hin-
durch, der notiq ist, damit es an der
Tondiode zwischen Bildtrager und Ton-
frager zur additiven Mischunq kommf.
Eigenflich ger-II:Kite es, das Obertragungs-
maximum zur Ton -Diode auf 33,4 MHz
zu legen. Beim Empfang sehr schwacher
und verrauschfer Sender stellf man den
Tuneroszillator - entweder direkt oder
Ober den Reqler ,,Feinabstimmung der
Abstimmautomatik - so ein, dafy der
Bildfrager im ZF-Versfarker ca. 1 MHz
niedriger von 38,9 MHz auf 37,9 MHz zu
liegen kommf. Der Bildfrager liegt dann
,oben' auf der ZF-Durchlafykurve und
man gewinnt an Storabstand. Beding4
durch den konstanten Bild-Ton-Abstand
von 5,5 MHz liegt dann der Tontraqer
auf 32,4 MHz, wo ober -siehe Bild 13 -
die lefzte Bild-ZF-Stufe noch gen0gend
HF-Spannunq zur Ton -Diode iibertracif.
,Ober alles' qesehen, also von der Misch-
rohre bis zur Tondiode, liegt das Ver-
starkungsmaximum nafiirlich nicht mehr
bei 33,4 MHz bis 32,4 MHz Mild 14).
Aber der nachfolgende zweistufige Ton-
ZF-Verstarker, bei dem obrigens beide
Stufen als Begrenzer geschaltet sind, hat
so viel Verstarkungsreserve, auch
tinter ungunstigsfen Bedingungen ein
einwandfreier Tonempfang qesichert ist.
Das Mischprodukf - die Tonfrequenz
5,5 MHz - wird durdi den Ton-ZF-Kreis
9278-052 ausgekoppelf. Die Kreiskon-
densatoren C 303 (33 pF) und C 302
(150 pF) dienen zur Transformation des
Innenwiderstandes der Mischdiode an
den 5,5-MHz-Auskoppelkreis.
Verdrosselungen gegen Oberwellen-
Starstrahlungen
Bei diesem Gerat wurde gralyter Wert
ge1egt auf eine einwandfreie Abschir-
mung und Verdrosselunq samtlicher Lei-
fungen, die zur letzten Ton-ZF-Begren-
zersfufe und zum Ratiodetektor hihren.
In Bild 12 sind alle Schaltungselemenfe
fa -big gedruckt, die diesem Zweck
dienen.

PABC 80
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Bild 13
DurchlaBkurve des Diodenfilters iiber Mel3punkt
M 3 (an der Tondiode) gesehen

Bild 14
ZF-DurchlaBkurve Ober alias" ober Mellpunkt
M 3 (an der Tondiode) gesehen

Immerhin treten am Gitter der letzten
Ton-ZF-Begrenzerrohre und am Ratio-
detektor HF-Spannungen von 15 Volt
bis 25 Volt auf.
Die Gitter-Kathodenstrecke der Begren-
zerrohre EF 80 (R6 11) wirkt als Diode
und daran sowie an den Diodenstrecken
des Ratiodetektors entstehen Oberwellen
der 5,5-MHz-Tonfrequenz. Warden diese
Oberwellen vom Chassis oder ange-
schlossenen Leitungen abgestrahlt, so
gelangten sie besonders beim Empfang
schwacher Sender in storender Weise an
den Antenneneingang. Ein ungenugend
abgeschirmter Ton-ZF-Verstarker kann
auf gewissen Kanolen die Ursache eines
sterenden Moirees sein. Bild 1S zeigt den
mechanischen Aufbau des Ton-ZF-Teils.

Bild 15
Aufbou des Ton-ZF-Verstarkers u. Ratio-Detektors

Magnetische Abstimmautomafik
Die Schaltung der Abstimmautomatik hat
sich gengenither fruheren Gersten nicht
geandert Mild 16). Die EF 80 (Rift 9) ver-
starkt den Ober C 240 1,5 pF sus deren
Diodenfilter ousgekoppelten Bildtrager.
Im Anodenkreis von Ro 9 liegt das Dis-
kriminatorfiller 7240-112: Es liefert die
Regel spa n n u n g zuruck an das Gitter
von RO 9 (Reflexschaltunq). Der Anoden-
strom von RO 9 flief3t durch die Nach-

7240-157

A bstimmautomatik 3022-007

HI
c57

//Op

II

Bild 16
Schaltung
der Abstimm-
automatik
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stimmschaltung im Tuner. Damit wird der
Tuneroszillator auf geringste Abwei-
diung von der Sollfrequenz des Diskri-
minatorkreises geregelt (siehe audi
GRUNDIG Technische Intormationen 5 58,
1 59 und 2'59).

Die Abmessungen des Abstimmbauteils
konnten bei den neuen Gersten weiter
verkleinert werden (Bilder 17 und 18).
Bisher lag die ,richtige' Abstimmung -
d. h. Bildtrager abgestimmt auf 38,9MHz
und damit eingestellt auf ,scharfstes' Bild
- am linken Anschlag des Abstimmauto-
matikreglers. Dem Wunsch, nur einmal
zu ,probieren', ob sich nicht doch noch

Bild 17 Ansicht des Abstim ma utomatikkostchens

Anschlagstudc

Rostfeder

Trimmerachse

Bild 18
Die mechanischen Teile zur Fiihrung und Baste -
rung der Trimmerachse

malamute

EF 80
to 9

4,7n

57

101

72 5 I

7m Eta

2 65

751

I 66

1 510 N...

7- ,
C60 151 M.,

100 ilA 390I11 IC SI
1 57" 1 1 51

1,7n

In

C 61

1n I

0 663 64
101 56011.

6 -6,5mA

PCF 80
1, 2

s
-

COI Mu,
K1 C118

K 7 C119

05 C170 -Llip

5115

10 k

L
C 117

C 115

10 p

71 61

190*

'
15,1

Cl? 101,1

133

IR
1117

soon

4zPie

M.I-ON I

r-
'1151-101

.1716
' A.

CI3 In

ein scharferes Bild einstellen 1610, kommt
nun die neue Ausliihrung der Abstimm-
automatik entgegen.

Grollerer Bereich der Diskriminator-
abstimmung
Die Diskriminatorabstimmung, die den
Oszillator-Abstimmpunkt festlegt, rastet
jetzt auf der Sollfrequenz 38,9 MHz eh
Eine Umdrehunq nach links stummt
den Diskriminatorkreis auf 39,5 MHz ab.
1 "/1 Umdrehungen nach rechts von
der gerasteten Sollfrequenz 38,9 MHz
stimmt den Diskriminatorkreis auf ca.
37,6 MHz ab.
Eine Verstimmung nach niedrigen Fre-
quenzen - also in Richtung 37,6 MHz -
ist immer moglich und sogar zweckmahig
beim Empfanq eines schwachen und ver-
rauschten Bildes. Der Verlust an Auf-
losung ist unter solchen Empfangsbedin-
gungen sowieso nicht merkbar, der Ge-
winn am Storabstand jedoch wOnschens-
wert. Dagegen ist eine Verlagerung des
Bildtragers auf der Nyquistflanke Ober
38,9 MHz hinaus nach hoheren Frequen-
zen im allgemeinen nicht moglich, da
wegen des konstanten Bild-Tontr6ger-
Abstandes von 5,5 MHz sofort ,Ton ins
Bild' kommt. Hat man die Feinabstim-
mung z. B. so verstellt, bis der Bildtrager
im ZF-Verstarker auf 39,5 MHz abge-
stimmt ist, dann ist der Ton auf 33,9 MHz
abgestimmt (Bild 19). Der Tontrager wird
mehr verstarkt als der Bildtrager. Ergeb-
nis: Ein starkes Tonmoiree ist sichtbar.
Der einsfellbare Feinabsfimmungsbereich
ist, wie schon gesagt, nur sus GrUnden
der Sicherheit gegeniiber allen Eventual -
fallen noch bis 39,5 MHz erweitert
worden.
Die Handabstimmung arbeitef rein
elektronisch. Ober die Kontakfe 7 m 6 m
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Bild 19
Bildtrager auf 39,5 MHz abgestimmt. Es kommt
Ton ins Bild" (IF-DurchlaBkurve ober alles ge-
wobbelt. Tuner steht auf Kanal 6. Gleichzeitig
wurde das Signal eines Fernsehsenders ein-
gespeist)

erhalt das Gitter von R6 9 eine positive
Vorspannung. Damit steigt der Strom
durch Ro 9 von ca. 6 mA auf 9 mA. Am
Widerstand R 65 1,5 kU bricht eine evtl.
vorhandene Diskriminatorspannung zu-
sammen.

Uber die Kontakte 61:71 wird der Regel-
widerstand R 63 10 kf.2 der Magnetisie-
rungsspule der Nachstimminduktivitat
parallel geschaltet. R 64 560 i2 client zur
Einengung des Regelbereiches. Damit
16131 sich der Strom von ca. 3 mA bis ca.
9 mA durch die Erregerspule der Nach-
stimminduktivital Ondern.
Die Handabstimmung sollte aber auf die
unbedingt notigenIle beschrankt blei-
ben, etwa bei sehr schwachem Empfang,
der noch durch Storsender beeintrach1igt
wird. Die Abstimmautomatik ist
auf jeden Fall stabiler und unempfind-
licher. Sie sollte daher, wo es nur immer
geht, der Handabstimmung vorgezogen
werden. Es ist erwiesen, daf) die meisien
Kunden mit der Handabstimmung
Schwierigkeiten haben.

Die Schaltung des Video-
Gleirbrahters 1st rer-
einfochf dorgerrellr
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Videe-Verstorker
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i 151
10911

I' 152
41n

252
270n

Impulsgetastete Regelung
Als Vorteile der getasteten Rege-
lung konnen hohe Regelsteilheit, da-
mit also besonders gute Ausregelung
unterschiedlicher HF-Eingangsspannun-
gen und besondere Unempfindlichkeit
gegen Storimpulse genonnt werden.
Dieses wird dadurch erreicht, dal) die
Regelspannung nur vom Pegel der Syn-
chronisierimpulse, nicht dagegen vom
Bildinhalt, erzeugf wird.
Die Synchronisierimpulse werden vom
Fernsehsender mit maximaler und immer
gleichbleibender Leistung abgestrahlt.
Es ist somit vorteilhaft, die automatische
Verstarkungsregelung auf die Amplitude
der Synchronisierimpulse zu beziehen.
Dazu geniigt es sogar, &if) die Schaltung
n u r wahrend der Zeitdauer der Zeilen-
synchronisierimpulse arbeitet. Diese lie-
gen als Tastimpulse zwischen den mit
dem Bildinhalt geschriebenen Zeiler).
Arbeitet der Fernsehempfanger im syn-
chronisierten Zustand, so fallen die Zei-
lenriicklaulimpulse mit den Synchronisier-
impulsen zeitlich zusammen. Diese Zei-
lenrikklaufimpulse, die am Zeilentrafo
entstehen, werden an die als Regelspan-
nungserzeugerstufe arbeitende Rohre 7
(EF 80) gelegt.
Eine Regelspannungserzeugung ist also
nur auf die Zeitdauer dieser Rucklauf-
impulse - bei synchronisiertem Bild alsc
audi nur wahrend der Zeitdauer der
Synchronisierimpulse - beschrankt. Zwi-
schenzeitlich konnen Storimpulse - etwa
Ziindfunken - die Regelung nicht be-
einflussen.

Bei der gelasteten Regelung liegen an
der Anode der Tastrohre Ro 7 positiv
gerichtete ZeilenrUcklaufimpulse.
Die notige negative Spannung zur
Regelung des Tuners und erster ZF-

9140- 011
Y,e10-1

153 ,
1155

0

I

C 153

Ifs

1454
!O k

F-

R 445

470k

Rohre entsteht durch Gleichrichtung
der positiv gerichteten Zeilenrucklauf-
impulse an der Anoden-Kathodenstrecke
der Tastrohre RO 7. Der Innenwiderstand
der Anoden-Kathodenstrecke und damit
der Wirkungsgrad der Gleichrichtung
wird durch eine Spannung zwischen Git-
ter und Kathode der Tastrohre gesteuert.
C 328 (270 pF) ist aleichzeitig Trenn- und
Ladekondensator fur die getasfete Re-
gelung. Sch1iefyt man R 252 kurz, dann
stehen an C 328 ca. - 100 Volt Gleich-
spannung (kann nur Uber einen Vor-
widerstand von etwa 200 kU, z. B. Ober
die griine Tastspitze des GRUNDIG
renvoltmeters gemessen werden).

Die Tastrohre EF 80 (126 7) liefert eine
verstarkte Regelspannung; es sind
miihelos iiber 40 Volt Regelspannung an
der Anode von R6 7 zu erzielen.
Uber R 205 (150 ki2) und R 332 (2,2 MU)
gelangt die Regelspannung an die erste
ZF-Rohre zum Tuner. Uber R 361
(15 Mil) erhalt der Tuner eine positive
Verzbgerungsspannung. Die Schaltung
ist so eingestellt,daly der Tuner erst ab
ca. 500 mV Eingangsspannung geregeit
wird. Dann iibersteigt die Regelspannung
Ober R 332 2,2 Mil die positive Gegen-
spannung, welche uber R 361 15 MU an
den Tuner gelangt. Bei etwa 1 mV Ein-
gangsspannung erreicht die Tunerregel-
spannung ca. -1,5 Volt. Damit die
Regelspannung des Tuners niemals posi-
tiv werden karn, ist ein Diodensystem
der PABC 80 (R6 12) der Regelleitung
zum Tuner parallel geschaltet.
Die Verstarkungsregelung ist so einge-
stellt, dal) sie mit hoher Genauigke't
Ober einen grolyen Eingangsspannungs-
bereich die Soitzen der Synchronisie-
rungsimpulse im Kennlinienknick der
Videorohre fixiert. Oder anders ausge-
drUckt, die Regelung setzt ein, wenn die
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Beachten Sie bitte a.uch das
herausklappbare
Gesamtschaltbild
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Bild 20
Schaltung der Video-Endstufe, Tastrohre,
Kontrastregelung, Schaltung zur Kon-
stanthaltung des Schwarzwertes
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Videorohre - in negativer Richtung -
vom Fernsehsignal bis fast Anodenstrom
Null ausgesteuert wird (gild 21). Damil
wird ouch die Spannung an R252 (200<-2)
in der gemeinsamen Kathodenleitung
der Videorohre PL 83 (RO 6) und der
Tastrohre EF 80 (R6 7) fast null. Das ist
aber ouch der Einsatzpunkt der Tastrohre
R6 7, in deren Anodenkreis sofort eine
negative Regelspannung far Tunervor-
rOhre und die erste ZF-Rohre entsteht.
R 252 (200 U) ist Obrigens ein Teil des
Anodenwiderstandes der Videorohre PL
83, denn die Steuerspannung der PL 83,
bestehend aus der Videospannung am
Diodenarbeitswiderstand R 238 (2,5 kil)
und der Kontrastregelspannung an R 251
(100 kit) liegt zwischen dem Oilier und
Kathode und nicht zwischen Gitter und
Masse der Videorohre PL 83.
Die negative Kontrastregelspannung an
R 251 ersetzt quasi einen Teil der mog-
lichen Videospannung, welche sich nur
von 0 Volt bis in den Kennlinienknick der
Videorohre erstrecken kann. Steht an
R 251 eine Kontrastregelspannung von
z. B. 3 V (Bild 21), dann bleibt fur dos
Videosignal nur noch eine urn 3 Volt
g e r i n g e r e Spitzenspannung
Eine Kontrastregelspannung Null an
R 251 bedeutet also maximalen Kontrast,
eine negative Kontrastregelspannung
von ca. 4 Volt einen geringen Kontrast.
Die Kontrastregelspannung liefern die
Dioden der EBF 89 (126 10) durch Gleich-
richtung von Zeilenimpulsen, welche fiber
C 327 (2,2 nF) und R 328 (68 kit) an die
Dioden gelangen. Ober den Trennwider-
stand R 311 (390 ki.i) und den Siebkon-
densator C 211 (4,7 nF) erreicht diese
Spannung den Kontrastregler R 318
(500 kf.2).

Raumlicht-Ausgleich
In Serie mit dem Kontrastregler ist ein
Fotowiderstand Zf L 31 R 321 an-
geordnet. Damit ist ein automati-
scher Angleich des Kontrastes
an die Raumhelligkeit moglich. Bei gro-
fyer Raumhelligkeit nimmt der Innen-
widerstand des Fotowiderstands stark
ab und reduziert die Kontrastregelspan-
nung. Damit erreicht man out einfache
Weise die erwiinschte Kontraststeigerung
bei grof)er Raumhelligkeit. R 322 220 kU
liegt dem Fotowiderstand zur Einengung
des Regelbereiches parallel.

SchwarzwertObertragung
Videogleichriditer, Videoverstarker und
Bildrohre sind galvanisch verbunden
(Bild 201. Damit ist die Ubertragung
Iangsamer Helligkeitsschwankungen si-
chergestellt.

Helligkeits-Automatik
Hat man bei grof)em Kontrast die Bild-
helligkeit richtig eingestellt und stellt
man dann einen geringen Kontrast ein,
wird dabei dos Bild dunkler. Wie schon
gezeigt, fixiert die getastete Regelung
die Synchronisierimpulsspitzen, aber
nicht die sog. Schwarzschulter, der far
den Bildinhalt mafygebliche schwarzeste
Punkt. Man ersieht aus Bild 21 deutlich,
wie sich die Lage der Schwarzschulter
mit dem Kontrast andert.
Nun ist wegen der grofyen Regelsteilheit
der getasteten Regelung der Kontrast
nur noch von der Stellung des Kon-
t r a s t r eg ler s abhangig und praktisch
unabhangig von der Starke des Ein-
gangssignals. Zur Konstanthaltung des
Schwarzwertes ist es daher nur notig, aus
der Kontrastregelspannung eine Korrek-
turspannung fur den Helligkeitsregler
herzuleiten.
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Bild 21 Aussleuerung der Videorohre in Abheingigkeit von der Kontrostreglerstellung

Sie muf) der Kontrastregelspannung ent-
gegengesetzt gerichtet sein. Zur Umkeh-
rung der Kontrastregelspannung client
bei den neuen Gersten die zweite Bild-
ZF-Rohre EF 183 R6 4. Diese Rohre wird
also doppelt ausgenutzt. Mit den Span-
nungsteilen R 316 2,2 MU und R 317
100 kit wird die Grofye der Kompensa-
tionsspannung eingestellt. Sie wird im
Anodenkreis von R6 4 an R 224 2,7 ki2
abgegriffen und Ober den Grobregler
R 435 dem Helligkeitsregler R 452 zuge-
fahrt.

Automatische LeuchtfleckunterdrOckung
auch nach Ziehen des Ne1zsteckers
Far die Helligkeitsregelung wird die
Gleichspannung der Kontrastautomatik
entnommen. Helligkeitsgrobregler R 453,
Helligkeitsregler 452 und Varistor R 448
bilden einen Spannungsteiler. Ober R 445
wird die abgegriffene Spannung dem
G 1 der Bildrohre zugefahrt. C 444 wirkt
als Siebkondensator far die Gleichspan-
nung und sorgt zugleich dafar, dal, die
Bildaustastimpulse dem Fernreglerkabel
fernbleiben. Der fiber C 443 differenzierte
Bildrucklaufimpuls wird gleichfalls dem
G 1 zwecks Vertikalriicklaufausfastung
zugefuhrt. Wahrend des Ausschaltens
wird durch Anlegen der vollen positiven
Spannung an G 1 der Bildrohre Ober die
Kontakte 2 b 3 b und den Widerstand
R 451 der Bildroh-
renstrom so erhoht,
dal) die Hochspan-
nung in kurzer Zeit
zusammenbricht. Da-
durch wird der sonst
nach demAbschalten
auftretende Leucht-
fleck unterdrackt.

Bild 22
Stholtung der
outomatischen
Leuchtfledcunterdriickung

I Relligkeitsautomotik

r 1 Pill

0481

100k

R <57.1"1 CH ),

200k I!

R<49 ,1
OA 310/6 , !

9279-008
Zeilenttolo

Die beschriebene Leuchtfleckunterdruk-
kung reagiert nur bei Betatigung des
Netzschalters, nicht aber wenn der Netz-
stecker gezogen wird. Urn diesen Nach-
teil auszuschalten, wurde eine zusatz-
liche automatische Punktverdunklunq
verwendet, die vollig unabhangig von
der Art der Netzunterbrechung arbeitet.
In dieser Schaltung wird die Tatsache
ausgenatzt, dal) der Widerstand eines
Varistors (spannungsabhangiger Wider -
stand) mit fallender Spannung steigt.
Wird dos Gerat von der Netzspannung
getrennt, dann falls die Kathodenspan-
nung der Bildrohre im gleichen Verhalt-
nis mit der Geratebetriebsspannung. Auf
Grund der Varistorwirkung font die Git-

0

Wirkungsweise der outomatischen
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terspannung der Bildrohre aber nicht urn
den gleichen Betrag, da bei kleiner wer-
dender Betriebsspannung der Wider -
stand des Varistors grolyer wird. Bild 23
zeigt diesen Vorgang, wobei der Zeit-
mafystab allerdings sehr gedehnt darge-
stellt wurde. Praktisch bedeutet das eine
Anderung des Spannunqsteilers R 454,
R 452 und Varisfor R 440, wobei dann
das Bildrohrengitter gegeniiber der Bild-
rohren-Kathode weniger negativ wird.
In der Zeit, in der das Bild noch nicht
ganz zusammengebrochen ist, steigt so-
mit der Bildrohrenstrom an und sorgt fur
eine schnelle Entladung der Hodispan-
nung.
Da der verwendete Varistor zur wirk-
samen Punktunterdriickung etwa 100 V
benotigt, wurde der Regelbereich fur
die Helligkeif erweitert und der Vari-
stor zur Erzeugung einer negafiven
Spannung mitbenutzt; dadurch wird die
positive - am Varistor liegende Gleich-
spannung annehernd kompensiert. Der
Varistor R 448 liegt Ober der Zeilenaus-
tastimpulswiddung an Masse. Auf Grund
der nichtlinearen Eigenschaff des Vari-
stors werden die Zeilenimpulse qleich-
gerichtet, die negative Spannunq steht
an C 445. Die Wirkung der Leuchtfleck-
unterdriidcung im Moment des Ausschal-
tens wird dadurch zusatzlich unterstiitzt,
weil die erzeugte negative Spannung
zusammenbricht, was einem positiven
Impuls entsprichf.

Einschaltbrumm-Unterdritdcung
Die Funktion der getasteten Verstar-
kungsregelunq ist an die Gegenwart der
Zeilenriicklaufimpulse gebunden. Be-
dingt durch die indirekte Strahlunqshei-
zung hat die Boosterdiode PY 88 eine
sehr lange Anheizzeit von ca. 40 Sekun-
den. Das heilyt, die Zeilenendstufe ist
40 Sekunden nach dem Einschalten noch
nicht funktionsfahig. Ohne Zeilenruck-
laufimpulse kann es aber keine Regel-
spannunq qeben.
Wahrend der Anheizzeit wird also be-
sonders bei einem sfarken Eingangs-
signal vor allem die letzte ZF-Rohre
Obersteuert. In ihr fliefyen dabei ein zu
groher Gifter- und Schirmgihterstrom.
Hierzu kommt noch ein storender Inter-
carrierbrumm. Ein Therm o schalter ver-
hinderf bei den neuen Geraten diese off-
mals als storend empfundene Erschei-
nung (Bild 24).

Thermoschalter
3073-531

110 see each dem Ein-
schalten geollnet)

50pf
C 607

EF 183
Re 4

E270
9078-372 C300/3

TCOW T
605

I

PL 81.
0.50400g

Rd 13
C602,603,604

2,5 nl" 611

Bild 24 Schaltung des Thermoschalters

Nach dem Einschalten dauert es elwa
10 Sekunden, bis die Rohren im Tuner,
ZF-Verstarker und Videoverstarker so-
weit autgeheizt sind und der Anoden-
strom zu flief3en beginnt. In diesem An-
odenstromkreis ( f D) ist die Heizw:ck-
lung des Thermoschalters angeordnet.
Nach weiteren 10 Sekunden offnei der
Kontakt des Thermoschalters, welcher bis
zu diesem Zeitpunkt den Heizfaden der
ersten Bild-ZF-Rohre EF 183 Ro 3 iiber-
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Bild 25 Blockschaltbild des Impulsteils

brackte. Es dauert dann noch weitere
15 Sekunden, bis RO 3 aufgeheizt ist und
verstarkt.
Durch diese kombinierfe Verzogerung
von Rohrenanheizzeit und Thermoschal-
ter erreicht die erste Bild-ZF-Rohre erst
die voile Versta-kung, wenn ouch die
Zeilenendstufe arbeitet und ZeilenrUck-
laufimpulse fur cie getastete Regelung
zur Verfugung stehen.

Impuisteil
Anhand des aufgefarten Blockschaltbil-
des (Bild 25) sollen die Funktionen der
einzelnen Sfufen des Impulsteiles naher
befrachtet werden.
Das Amplitudensieb
Urn einen Gleichlauf der Abtastung des
Bildes im Sender mit der Bildschreibung
im Empfiinger zu erreichen, mussen aus
dem an der Anode der Video-Endsfufe
stehenden BAS -Signal durdi eine geeig-
nete Schaltung die Synchronimpulse ab-
getrennt und den Impulsgeneratoren zu-

Ug er,

Bild 26 b Impulsabtrennung

n.
R 254

1-1
von Video- it. lea
Endstule (754

358

Bild 26 a

Schaltung des
Amplitudensiebs

1,101

8352

ECL 80
la It

nee

C3S3 In
R351

geleitet werden. Diese Aufgabe erfullt
die sogenannte Impulstrennstufe (Ampli-
tudensieb), worunter man einen elektri-
schen Schaller versteht, der bis zu einem
bestimmten Spannungsniveau das Signal
kurzschlief3t (Videoanteil) und die Span-
nungsanfeile Ober diesem (Synchron-
impulse) durchlafyt. Diese Schaltung mutt'
folgenden Bedingungen geniigen:

1. Fahigkeit zur vollstandigen Abtren-
nung des Videoanteils, von der Ein-
ganqsamplitude in weiten Grenzen un-
abhangig.
2. Konstante Ausgangsamplitude bei
veranderlicher Eingangsamplitude und
veranderlichem Bildinhalf.
3. Moglichst kleiner Abtrennbereich. Dar-
unter versteht man die kleinste noch aus-
reichende Einciangsamplitude, damit die
Forderungen 1. und 2. erf011f werden.

4. Moglichst rgrolye Storsicherheii. Star-
amplituden am Eingang durfen aus-
gangsseitiq hochstens derart erscheinen,
daf) sie die Synchronisierung nicht mehr
zu beeintrachtigen vermogen.
5. Moglichst cieringe Amplitudenabhan-
gigkeit der Phasenlage des Ausgangs-
impulses.
Die Schaltunq des Amplitudensiebs ar-
beitet folgendermaf)en:
Dem Gitter des Amplitudensiebes - be-
stehend aus der Rohre ECL 80 - wird
Ober die RC-Kombination R 254, C 254,
R 358, C 353 das Videosignal so zuge-
fuhrt, dafy an diesem die Impulse zur
positiven Richtung liegen (Bild 26b). Urn
eine einwandfreie Abtrennunq des Im-
pulsanteiles zu erhalfen, benotigt man
a) eine Rohre mit geringem Aussteuer-
bereich unc b) mOssen die Impulse in
dem Aussteuerbereich fesfgehalten wer-
den.
Zu a): Die Trennung gelingf, da die
Impulse eine grofsere Amplitude (100":9)

reek
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aufweisen, als der eigentliche Bildinhalt
(zwischen 10 und 75" Die R6hre ar-
beitet im unteren Kennlinienknick und
durch den kleinen Aussfeuerbereich, her-
vorgerufen durch die niedrige Schirm-
gitterspannung, steuern nur mehr die
Impulse den Anodenstrom (Bild 26b).
Durch diese Mahnahme werden die Be-
dingungen 1 bis 3 erfUllt.
Zu b): Die Impulse mussen im Aussteuer-
bereich fesfgehalten werden, damit nicht
Reste des Bildinhalts das Amplifudensieb
passieren und dadurch eine Storung der
Synchronisation der Ablenkgeneratoren
hervorrufen, so dah diese vom Bildinhalt
abhangig wird. Die Auswirkunq ware
versetzter Zeileneinsatz und storende
Bildfehler. Diese Forderung wird dadurch

dal) die Impulsdacher im Aus-
steuerbereich festgehalten werden, da-
durch dal) sich die Riiihre ihre Gittervor-
spannung selbst erzeugt (Audionschal-
tung), und zwar spielt sich der Vorgang,
wie Bild 26c zeigt, folgendermahen ab:

Bild 26c Erzeugung der Vorspannung

lm Anfangszeitpunkt 1st die Gftervor-
spannung Null und das am Gitter ste-
hende Signal laht einen grohen Gifter-
Worn fliehen, der seinerseits den Kop-
pelkondensator aufladt und damit den
Arbeitspunkt so weit noch links ver-
schiebt, bis der Gleichgewichts-Zustand
erreicht ist. Eine Entladung des Konden-
sators Ober den Gitterableitwiderstand
in der Zeit zwischen den Impulsen wird
durch Gitterstrom wahrend der Impulse
kompensiert.
Besondere Aufmerksamkeit ist dem Kop-
pelfilter (R 254, C 254, R 358, C 353) zu-
zuwenden, denn von dessen Zeitkon-
stante hangt die Qualitat der Obertracje-
nen Impulse und die Unempfindlichkeit
gegeniker Storungen ab.

pos. Stortmpuls

Bild 27 Wegdriidc-Effekt

Bild 27 a Signal an Anode Video-Endstufe

Hier ist man qezwungen, einen Kompro-
mih zu schliel)en, einerseits zwischen ge-
ringer Brummempfindlichkei1 sowie ge-
ringer Empfindlichkeit gegen Storungen
(kleine Zeitkonstante) und andererseits
der Obertragung der Vertikalimpulse
(grof)e Zeitkonstante). Denn durch Star -
impulse kann das Gitter zusatzlich auf-
geladen werden, was zu einer Sperrung
desselben (Wegdruck-Effekt, Bild 27)
faren kann, was wiederum bedeutet,
dah bis zum Abbau der zusatzlithen
Ladung keine Synchronimpulse Ober-
tragen werden. Diesem Obelstard sucht
man durch ein Zwei-Zeitkonstantenfilter
entgegenzuwirken.
Das Triodensystem der ECL 80 wirkt als
Begrenzerstufe, um eventuelle Storreste
auf den Impulsdachern unwirksam zu
machen.

Automatische StOraustastung
Wie bereits ausgefuhrt, ist es besonders
wichfig, Storerscheinungen von den Syn-
chronimpulsen fernzuhalten. So hat man
fur die Zeilensynchronisation die auf-
wendigere indirekte Synchronisation ein-
gefiihrt. Nun gilt es, ouch die Bildsyn-
chronisation von hartnaddgen Storungen
zu befreien, urn ein ,,Wandern und Huo-
fen" des Bildes zu vermeiden. Dies wird
weitgehend durch eine Schaltung er-
reicht, die in der Liferatur als Noise -
Inverter bezeichnef wird. Ihre Wirkungs-
weise ist wie folgt:
Die R6 7 (EF 80) wird in doppelter Weise
ausgenutzt. Einmal erzeugt sie die Span-
nung WI' die getastete Regelung - zwi-
schen Kathode und Anode - und wei-
terhin arbeitet die EF 80 als Verslarker
- Gitferbasisstufe - wobei das Schirm-
gitter die Funktion einer Triodenanode
Libernimmt 28).

Vidro-Endrohre Tastrohre

PL 83 EF 80
b1 10

Amplitvdensteb

ECL 00
1.10

<7 k C 351

Z2n s_

_ J

11.755

33k

Bild 28 Schaltung der Storaustastung

An den Kathoden der Video-Endstufe
und der Storaustastungsrohre steht das
negative Signalgemisch, bei dem die
Impulsdacher durch die getastele Rege-
lung weitgehend von Slorspitzen befreit
sind; jedoch sind dem eigentlichen Bild-
inhalt noch Storungen uberlagert.
Die Grohe des Signals ist kontrastabhan-
gig, um ein Aquivalent zu der Grohe der
Storspitzen zu erhalten, die dem Gitter
des Amplitudensiebes zugefiihrt werden.
Die Kennlinie der EF 80 wird so durch-
gesteuert, daf) die Starimpulse, die das
Bildsignalgemisch Oberragen, am Schirm-
gitter entsprechend verstarkt auttrefen.

Bild 27 b
Verhiiltnisse an Gitter
des Amplitudensiebs

Der Zeilenimpuls wird dagegen weit-
gehend unterdrUckt, so dal) nur in der
kurzen Zeit des Zeilenwechsels - dos
sind 10"'n der Zeit der BildObertragung
- die Rohre als Pentode arbeitet.
Die versfarkten negativen Storspitzen
werden dem Schirmgifter der ECL 80 zu-
gefiihrt und bewirken eine Sperrung der
Rohre. Wahrend dieser Zeit werden
keine Synchronimpulse Obertragen und
die Sagezahnoszillatoren schwingen also
frei. Bei dieser kurzzeitigen Sperrung
schwingen diese jedoch auf ihrer Fre-
quenz weiter.
Somif ist die Bildsynchronisation gegen
stark auftretende Storungen, speziell
qanzer Storgruppen, wesentlich unemp-
findlicher geworden.

Trennung der Horizontal- und Vertikal-
Synchronimpulse
An der Anode des Triodensystems des
Amplitudensiebes stehen nun nur noch
die Zeilen- und Bildsynchronimpulse zur
VerfOgung. Die Trennung dieser beiden
Impulse ist durch ihre unferschiedliche
Lange moglich. So werden die Bild-
impulse durch Integration aus dem Im-
pulsgemisch herausgelost.
linter Integration versteht man den Vor-
gang der Aufladung eines Kondensators
iiber einen Widerstand, und die Zeit, in
der sich der Kondensator auf etwa zwei
Drittel aufgeladen hat, heihf Zeitkon-
stante und wird durch das Produkt aus
RC gekennzeichnet.
Die Grohe der Aufladung ist durch die
Zeitkonstante und durch die Impuls-
dauer bestimmt. So ist leicht einzusehen,
dal) die wesentlich karzeren Zeilenim-
pulse nur geringe Spannungen an den
Integriergliedern erzeuclen und somit
nicht mehr in Erscheinung treten, wah-
rend die Vertikalimpulse eine starke
Aufladunq bewirken (Bild 29).

0-47 0

1:T
Bild 29 a Integration eines Rechtedcimpulses

Yer- flack-
trabanten trabanten

1111 1111

Bildrmpoise

111111111111I4
-- Austastimpulse

Bild 29 b Integration des Bildimpulses

Die Zeilenimpulsfolge wird von einem
sich aber die Dauer von drei Zeilen er-
streckenden Bildimpuls unterbrochen.
Damit wahrend dieser Zeit der Zeilen-
oszillator nicht frei lauft, ist der Bild-
impuls in hint Teile unterteilt, so daf3
ouch wahrend des Bildimpulses der Zei-
lenoszillator synchronisiert wird.
Die Unterteilung des Vertikalimpulses
hat nur eine geringe Entladung zur
Folge, wahrend nach jeder Unterbre-
chung eine weifere Aufladung erfolgt.
Durch eine zweimalige Integration wer-
den die Synchronimpulse weiter geglat-
tet und einer Bildimpulsverstarkerstuie
zugefuhrt. In dieser Stufe wird auf)er
der Impulsverstarkung durch Differen-
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tiation im Anodenkreis - hervorgerufen
durch R423 und der Synchronwicklung -
die Flankensteilheit des Synchronimpul-
ses erhoht. Der so gewonnene Impuls
wird zur Synchronisation induktiv in den
Sperrschwinger-Ubertrager (Bild-Block-
ing) eingekoppelt.

Exakter Zeilensprung
Ein vollstandiges Fernsehbild besteht
aus 625 Zeilen und ist in zwei Teilbilder
von je 3121.2 Zeilen aufgeteilt. Jedes
Teilbild wird in' 5o Sekunde geschrieben.
Der Abstand zwischen den Zeilen eines
jeden Teilbildes betragt eine Zeilen-
breite, in die gerade die Zeilen des an-
deren Teilbildes hineinpassen.
Die Genauigkeit dieser Verzahnung ist
mitbestimmend fur die Giite des Gesamt-
bildes. Urn dies zu gewahrleisten, muf)
fur einen exakten Schwingungseinsatz
des Bildsperrschwingers gesorgt werden.
Diese Forderung wird durch eine genii-
gend starke Integration und durch die
zusatzliche Flankenversteilerung in der
Bildimpulsverstarkerstufe erfiillt. (1st der
Zeilensprung nicht einwandfrei, so kann
- im ungiinstigen Fall - aus dem 625-
Zeilen-Fernsehbild ein Bild mit storend
sichtbaren 312,5 Zeilen werden.)

Die Bildablenkung
Sperrschwinger
Im Bildablenkteil wird ein mit der Bild-
wechselfrequenz von 50 Hz orbeitender
Sperrschwinger mit nachfolgender Ver-
starkerstule benutzt (Ra 16, PCL 82, Bild
30). Der Sperrschwinger sorgt for die
schnelle Entladung eines Kondensators
(C 431), der Ober einen Widerstand
(Anodenwiderstand der Sperrschwinger-
rohre) von einer positiven Spannung
langsam aufgeladen wird, so dal) ein
sagezahnfi5rmiger Spannungsverlauf mit
einer Frequenz entsteht, die durch die
parallel liegende Sperrschwingerschal-
lung bestimmt wird und sich im weseni-
lichen aus der Zeitkonstante des im Git-
terkreis der Sperrschwingerrohre liegen-
den R-C-Gliedes ergibt.
Der Sperrschwinger (englisch .Blocking-
Oszillator" genannt) ist nichts anderes
als eine stark rUckgekoppelte Verstarker-
stufe (Bild 31 a). Die notwendige Phasen-
drehung bewirkt der Transformator
(Blocking 9030-310).
Zieht die Anode Strom, so wird im Ober-
trager ein Magneffeld erzeugt, das in
der Gitterwicklung eine Spannung indu-
ziert, die als zusatzliche positive Gitter-
spannung in Erscheinung tritt. Dadurch
wird der Anodenstrom unterstUtzt, das
Magneffeld wachst weiter, die positive
Gitterspannung steigt bis zu dem Augen-

Bild - Synchr-
Impulse

Frequent-
tegelaulomatik

22nr

Rg

B'ocking
Tiansformalor

9130-310

Rg

Bild 31 a Prinzipschaltung des Sperrschwingers

Bild 31 b
Verhiiltnisse am Gitter der Sperrschwingerrohre

blick, in dem Gitterstrom flief)t.
Dieser wirkt einem weiteren Anstieg der
Gitterspannung und somit des Anoden-
stromes entgegen. Infolgedessen besteht
ouch keine Mognetfeldanderung mehr
und so wird die negative Spannung -
hervorgerufen durch den G;tterstrom -
am Kondensator Cg ( C 424) wirksam.
Der Anodenstrom sinkt und das dazu-
geharende Magneffeld bout sich ab. Die
zusatzliche Gitterspannung wird deshalb
ebenfalls negotiv. Die gesamte negative
Gitterspannung genagt, urn die Rahre
vollstandig zu sperren (blockieren). In
diesem Zustand entladt sich nun der
Kondensator Cg wieder Ober den Wider -
stand Rg ( R 403) mit der Entladungs-
zeitkonstanten T entl. = Cg Rg expo-
nentiell so lange, bis wieder Anoden-
strom zu fliefsen beginnt und sich der
eben beschriebene Vorgang wiederholt.
Die Entladezeitkonstante bestimmt die
Dauer der 3Iodderung und somit die
Frequenz der Impulsfolge. Die Verhalt-
nisse am Gitter zeigt Bild 31 b. R 426 pa-
rallel der Gitterwicklung des Blocking-
Ubertragers dient zu dessen Bedamp-
fung, urn Einschwingvorgange zu unter-
drUcken. C 424 schliel)t Einstreuungen,
besonders von Zeilenimpulsen, kurz. Die-
ses ist wichtig fUr den Zeilensprung.
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Die Ober den Anodenwiderstand erfol-
gende Aufladung des Kondensators
C 431 bricht also durch die plotzlich lei -
tend werdende und somit einen geringen
Innenwiderstand bekommende Sperr-
schwingerrohre schnell zusammen. Nadi
diesem Entladevorgang wird die Rohm.
sofort wieder gesperrt, bekommt also
einen sehr hohen Innenwiderstand, so
daf3 der Kondensator C 431 Ober R 431,
R 432 wieder wie zuvor aufgeladen wird.
Die am Kondensator entstehende Span-
nung steigt sagezahnformig an, bis sie
durch das Leitendwerden der Sperr-
schwingerranre wieder schlagartig zu-
sammenbricht. Da der Entladezeitpunkt
des Kondensators C 431 von der Fre-
quenz des Sperrschwingers bestimmt
wird, hat die Grolse des Ladewiderstan-
des ( Arodenwiderstand des Sperr-
schwingers) nur geringen Einfluf) auf die
Kippfrequenz, dagegen Einfluf3 auf die
Hohe der Ladespannung. Die Amplitude
der Sagezahnspannung laf3t sich daher
ohne nennenswerte Frequenz- und Line-
aritatsanderungen durch Verandern des
Anodenwiderstandes R 432 regeln.

Bild-Amplituden-Stabilisierung
Die Anodenspannung far den Bildsperr-
schw'nger wird Ober Siebglieder) von
der Boosterspannung abgenommen,
denn die Bildamplitude und die Hellig-
keit stehen in wechselseitiger Abhangig-
keit. So erfordert eine grolyere Bild-
amp,itude eine grobere Sagezahnspan-
nunc, da mit zunehmender Helligkeit des
Bildes die Belastung des Hochspan-
nungsteiles grol3er wird, d. h. die Hoch-
spannung sinkt. Dadurch ergibt sich eine
gralsere Ablenkempfindlichkeit der Bild-
rahre und damit eine zunehmende Bild-
grafie.
Sinkende Hochspannung und somit ouch
sinkende Boosterspannung bedeutet
demzufolge eine Verringerung der Ano-
denspannung des Bildsperrschwingers;
die Sagezohnamplitude wird swillt klei-
ner, womi' der Elfekt der Vergraf)erung
der Ablenkempfindlichkeit kompensiert
wird. Die in der Zeilenablenk-Endstufe
verwendete automatische Zeilenbreiten-
regelung sorgt fur eine noch weiter-
gehendere Stabilisierung der Booster-
spannung und somit auch der Sperr-
schwinger-Anodenspannung.

Die Bildautomatik
Die Frequenz des Sperrschwingers kann
durch Veranderung der Zeitkonstante
RC oder durch ZufUhrung einer Gleich-
spannung am Ful3punkt des Widerstan-
des Rg beeinflufst werden. Urn Frequenz-
abweichungen - hervorgerufen durch
Abweichungen des Taktgebers, Rahren-
alterung, Spannungsschwankungen und
dergleichen - auszugleichen, war bis-
her der Bildfrequenzfeinregler vorge-
sehen. Diese Regelung von Hand wird in
unseren Spitzengeraten durch eine Stufe
ersetzt, die in Abhangigkeit von der
Bildlrequenz eine Gleichspannung lie-
fert, die am Fut)punkt von R 424 (Rg)
eingespeist wird und die Frequenz des
Sperrschwingers automatisch nachregelt.
Dies mut) in einem bestimmten Bereich,
dem Synchronbereich, geschehen.
Urn ein einwandfreies Arbeiten der Auto-
matikstufe zu gewahrleisten, mulste be-
sonderes Augenmerk auf den Synchron-
zwang and auf den Synchronbereich ge-
legt werden.
Far die Festlegung des optimalen Syn-
chronbereiches ist zu berucksichtigen,
dal) einmal, bedingt durch die Starbe-
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freiung (Noise Inverter) die Eigenfre-
quenz des Sperrschwingers und die Syn-
chronlrequenz nahezu gleich sind, so dal)
ouch dann das Bild nicht wandert, wenn
dos Amplitudensieb durch starke Sto-
rungen gesperrt 1st. Deshalb sollte der
Synchronbereich moglichst klein sein.
Andererseits sate der Synchronbereich
moglichst grofy sein, bedingt durch Fre-
quenzabweichungen des Taktgebers, ins-
besondere wenn dieser, wie es in man-
chen Landern nosh der Fall ist, eine Netz-
verkopplung aufweist und bei Euro-
visionssendungen in Erscheinung trill,
ferner durch Rohrenalterung und Tern-
peraturschwankungen.

Far den Synchronzwang dagegen ist zu
berucksichtigen, dab dieser aus Granaen
des Zeilensprunges sowie der Storanfal-
ligkeit und Taktgeberschwankungen, sei
es bei Umschaltungen von Sender zu
Sender, vom Ubertragungswagen oder
bei Eurovisionssendungen, nicht zu ge-
ring ist. Denn diese wurde mit dem Nach-
teil verbunden sein, dal) Frequenzabwei-
chungen nach tiefen Frequenzen hin nicht
mehr aufgefangen werden 'carmen.

Der Synchronzwang dart aber auch nicht
zu stark sein wegen des Zeilensprunges
und wegen eventueller Netzspannungs-
schwankungen. In diesem Falle ergabe
sich der Nachteil, dal) Frequenzabwei-
chungen nach hohen Frequenzen hin
nicht mehr aufgefangen werden !carmen.
Aus dieser Problemstellung ist ersichtlich,
daf) zwischen diesen Forderungen ein
Kompromil) geschlossen und eine Lasung
gefunden werden muf), die beiden For-
derungen weitgehend entspricht und
dafijr sorgt, dal, der Sperrschwinger
immer die Rasterfrequenz erzeugt.
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Bild 35 Schaltung der Bildablenk-Endstufe

sprung gewahrleistet ist. Die Grundein-
stellung des Sperrschwingers out Fre-
quenzbereich Mille wird mit dem Regler
R 424 im Werk vorgenommen.
Im Nichtsynchronfall entsteht eine der
Frequenzabweichung entsprechende Re-
gelspannung, die den Oszillator in die
Nahe des Synchronbereiches bringt, so
dal) der Koinzidenzfall wieder eintritt.
Die Schaltung wurde so dimensioniert,
dal) man einen Regelbereich von 46 bis
54 Hertz erhalt Mild 33), der ouch noch
bei Netzspannungsschwankungen von
180 V bis 240 V annahernd gleich bieibt.
Die Grenzen des Regelbereiches sind
demnach so weit, doh Frequenzabwei-
chungen bei Eurovisionssendungen und

1 417
1417 77k

I" 472 1-56 k
425

1'421
2,

21st

ECC 81
Ro 15

Bild 32 Schaltung der automatischen Bild-
freguenz-Regelstufe

Funktionsbeschreibung der Automatik:
Eine automatische Regelung - Ersatz
des Bildfangreglers - wird durch eine
Koinzidenzschaltung (Bild 32) gewahr-
leistet (zweites System der ECC 81, R6 15).
An der Anode der Koinzidenzrohre ste-
hen die aber dos Koppelglied R 427 ;
C 425 -C 422 zuruckgefuhrten positiven
Impulse der Bildendstufe, an ihrem Gitter
Ober C 412 die negativen Synchron-
impulse von der Impulsverstarkerstufe.
Herrscht nun Koinzidenz, d. h. fallen
beide Impulse zeitlich zusammen -
Synchronfall -, so entsteht an der Ka-
thode dieser Rehre eine mittlere positive
Gleichspannung (U R) far den Bildsperr-
schwinger. Diese Gleichspannung halt
den Bildoszillator in einem Fangbereich,
in dem eine einwandfreie Synchronisa-
tion moglich und ein exakter Zeilen-

UR NI

4,1

33n

me Anode
1C1 82

0

on R 414
191198tokt des it 1

15k

16pf

 B
120 V

Spannungsschwankungen sowie Rohren-
alterung mit Sicherheit nosh ausgeregelt
werden.
Bild-Endstufe
Der am Ladekondensator (C 431) mit
Hilfe des Sperrschwingers gewonnene
Sagezahn IBIld 341 wird iiber den Kop-
pelkondensator C 433 (Bild 35) dem Git-
ter des Pentodensystems der PCL 82 als
Steuerspannung zugefuhrt. Hier wird die
notwendige Endverstarkung vorgenom-
men. Die Rohre hat eine Kathodenkom-
bination und eine Schirmgitterkombina-
tion, wodurch der Arbeitspunkt
siert wird.
Verformung des Sagezahnes
Die genaue Form des benotigten
sagezahnahnlichen Ablenkstromes (der
Strom bestimmt das magnetische Feld!)
wird in erster Linie durch die Konstruk-
tionsmerkmale der Bildrohre bestimmt.
Wie Bild 36 zeigt, ergibt eine kontinuier-

B1

33011

047pf B1

1

\ Bildablenkspulen/

1/50 sec

blemearitat I
(die gesomte Bildgeometrie
beemllufiend)

0 = Bildhneoritat
foul den oberen der
Ban wirkendl

Ablenklentrom

Ablonkwookel

Bild 36
Erforderlich(' Verzerrung des Bildablenk-Stromes, bodingt durch
die Bildschirmkriimmung

lithe Anderung des Ablenkwinkels wegen
der Krummung des Bildschirms eine nicht-
lineare Ablenkung. Die Ablenkempfind-
lichkeit steigt nach den Bildrandern zu
an. Es muf) also eine leicht s-formige
Korrektur des Sagezahns vorgenommen
werden. Bild 37 (letztes Bild der Oszillo-
gramm-Reihe) zeigt die benotigte Kur-
venform des Jochstromes.
Da die im Ablenkstromkreis liegenden
ohmschen und induktiven Komponenten

t/ (Bildausgangstrafo, Bildspulen) den Sa-
gezahn zu einer Parabel umformen wol-
len, mutt' die Steuerspannung durch eine

15 entgegengesetzt verlaulende Spannung
vorverzerrt werden. Hierzu wird das an
der Anode der Endstufe stehende Signal
als Gegenkopplungsspannung benutzt.
Mit dem einstellbaren Differenzierglied')
(C 435, R 439, R 440) wird der Sagezahn-

4s 50 55 anstieg mehr oder weniger stark einge-
Bild 33 Regelbereich der Bildfreguenz-Automatik Differenzierghed - Hochpa
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Bild 34 a

Siigezahn am Ausgang
der Sperrschwingerstufe

Bild 38

Bild 34 b

Seigezahn am Emgang
der gegengekoppelten
Bildablenk-Endstufe

Bild 39

Verformung des Bildsagezahnes durch Querzweig der
Gegenkopplung, insbesondere durch R 439

Bild 40 Bild 41

Verfoimung des Bildsiigezahnes durch Veranderung
des Geometriereglers R 435

Bild 42 Bild 43

Die Abflachung des Kurvenbeginns, wirksam auf die
Geometric des oberon Bildviertels

Bild 44

Impuls an der Anode der
Bildablenk-Endrohre

Bild 37

Oszillogramm des Bild-
ablenkstromes, am Joch
gemessen

ebnet (Bilder 38 und 39J. Aus dem rest -
lichen Impuls formt das aus C 436, R 436,
R 435 und C 433 bestehende Integrier-
glied ') einen Sagezahn, der je nach Ein-
stellung von R 439 und R 435 die in den
Bildern 40, 41, 42 und 43 gezeigten For -
men annehmen kann. Diese Gegenkopp-
lungsspannung addiert sich zu der am
Ladekondensator C 431 stehenden Span-
nung hinzu und ergibt bei richtiger Ein-
stellung die gewilnschte Steuerspannung
for die PCL 82. Die Oszillogramme Bil-
der 41 und 42 lassen an der Abflachung
des Kurvenbeginns erkennen, wesholb
der Geometrieregler II (R 435) nur den
oberen Bildrand beeinfluf3t. (Der das
Bild schreibende Stahl wird bekanntlich
von oben nach unten abgelenkf.)
2) Integrierglied = TiefpaB

Begrenzung der Spitzenspannungen
An der Primarinduktivitat des im Ano-
denkreis liegenden Bildausgangsaber-
fragers (BV 9066-322) treten als Folge
der plotzlichen Anodenstromanderung,
ahnlich wie am Zeilentrafo, hohe Rock-
laufspitzenspannungen auf, die etwa
2000 V betragen. Urn Rohre, Trafo, Socket
und am:Jere Schaltmittel zu schutzen, liegt
parallel zur Primarwicklung des Bildaus-
gangsoberfragers ein spannungsabhan-
giger Widerstand (Ocelit-Varistor OV
2007a), der die schadliche Spannunq
auf etwa 800 V ss begrenzf, ohne die
Nutzspannung zu verformen.

Austastung des Bildrikklaufs
Oszillogramm Bild 44 zeigt den Span-
nungsverlauf des Sagezahns am Bildaus-
gangs-Transformator (Sekundarseife).
Der Ruckschlagimpuls wird zur Bildrilck-
laufverdunkelung Ober C 443 dem Weh-
neltzylinder (q 1) der Bildrohre zugefahrt.
Parallel zur Sekundarwicklung des Bild-

ausgangstrafos liegt ein RC-Glied (0,47
itF, 330 SI). Durch die relativ fesfe Kopp -
lung innerhalb des lochs wirken die
durch die Zeilenoblenkspulen fliefyenden
Impulssfrome auf die Bildablenkspulen
ein. Letztere stellen ober zusammen mit
der Induktivitat und Streukapazilat des
Bildcusgangstrafos ein schwingfahiges
Gebilde dar, welches durch die Zeilen-
impulse angestof3en wird. Die Frequenz
liegt ungefahr beim Vierfachen der Zei-
lenfrequenz. Da Ober die Bildaustastung
eine Verbindung zum Wehneltzylinder
der Bildrehre (g 1) besteht, konnen sol-
che hoheren Frequenzen, die also der
Videospannunq aberlagert sind, zu Hel-
ligkeitsmodulationen, also senkrechten
Streifen fiihren. Dieses ist nun dadurch
verhirdert worden, indem parallel zur
Sekundarseite des Bildausgangsilbertra-
gers (und somit zu den Bildablenkspulen)
ein grof3erer Kondensator (0,47 ilF) ge-
schalfet wurde. Damit kommt die Eigen-
resonanz unterhalb die Zeilenfrequenz
zu liegen, so dal, eine Helligkeitsmodu-
lotion verhindert wird. Auf den Verlauf
des niederfrequenfen Bildsagezahns isf
dieser Kondensator ohne Einfluf). Der
zusatzlich parallel liegende Widerstand
(330 c!) sorgt filr eine Dampfung der
Schwingungen.

Temperatur-Kompensation
Bildausgangstrafo und Ablenkeinheit
werden bei Betrieb des Gerates erwarmf.
Diese Temperafuranderung hat bereits
eine spilrbare Widerstandserhohung der
Wicklungen und somit ein Sinken des
Ablenkslromes zur Folge. Damit sich die
Bildhohe besonders im oberen Bildrand
ouch bei langerer Betriebsdauer nicht
andett, liegt zu den Bildablenkspulen
ein temperaturabhangiger (NTC-) Wider -
stand (R 617) in Serie.

Die Zeilenautomatik
Die in den neuen GRUNDIG Spitzen-
geraten verwendete automatische Zei-
lengeneratorstufe besteht aus:
Zeilennachregelstufe, Sinusgenerator mit
Reakfanznachregelung und Begrenzer-
stufe. Sie macht einen von Hard einstell-
baren Zeilenfangregler iiberfliissig.
Zeilennachregelstufe
Die verwendete Nachregelstule arbeitet
in den Grundfunktionen ahnlich wie die
bisherige Schaltung. Der funktionsmahicie
wesentliche Unterschied der neuenSchal-
fung besteht darin, dafy im Gegensatz
zur bisherigen relativ niederohmigen

Segrenzerthre

Schalfung auch auf3erhalb des normalen
Fangbereiches eine Gleichspannunq er-
zeugt und zur Frequenznachregelung
benuf zt wird (Bild 4S). Durch Verwendung
von Rohrendioden an Sfelle von Halb-
leiterr wurde die Schaltunq wesentlich
hochohmiger, do zur Erweiterunq des
Fangbereiches eine zusafzliche Gleich-
spannungsspeicherung erforderlich wur-
de. Die Spannung an C 503 502, die in
der bisherigen Schaltung durch die
Gleichrichtersperrwiderstande symme-
triert wurde, ist in der neuen Schaltung
durch einen regelbaren Spannungsteiler
symmetrierf.

Speocherkendeasaftr

Bild 45 Schaltung der Zeilenfrequenz-Nadwegelstufe

ECH 81
to IS

itukkondensaffr

ram Intent, ale
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Grundprinzip der
Phasensynchronisierung

Urn das Verstandnis der neuen Zeilen-
automatik zu erleichtern, soli die nor -
male Phasensynchronisierung, wie sie in
fast alien Fernsehgeralen seit Jahren
verwendet wird, in ihren wesentlichen
Punkten kurz erlautert werden. Zeilen
osziliatoren, wie sie in Fernsehgeraten
verwendet werden, konnen durch die
angelegte Regelspannung in ihrer Fre-
quenz variiert werden. Die Regelspan-
nung kann dabei als langsam anstei-
gende oder absinkende Gleichspannung
auftreten, wenn sich z. B. die Sender-
zeilenfrequenz langsam andert oder der
Zeiienregler am Empfanger (innerhalb
des Mitnahmebereiches) verandert wird.
In beiden Fallen reagiert die Phasen-
synchronisierschaltung mit einer Phasen-
verschiebunq von Senderimpuls zu Ver-
gleichsimpuls; dadurch wird dos Poten-
tial an der Anode bzw. Kathode bezug-
lich Polaritat und Spannungsgralye so
verschoben, dal) der Synchronismus er-
halten bleibt. Die erwahnte Phasenver-
schiebung - bei Gersten mit Bildfang-
regler als horizontale Bildverschiebung
deutlich zu sehen - ist das Merkmal
jeder Phasenvergleichsschaltung.

C 501

C 503

ri

/5.,

15-153t

1511

les:

C51osdI,11.

den Differenzfrequenzimpulse entspre-
chen - in der zeitlichen Reihenfolge ge-
sehen - dem jeweiligen Summenwert
von Vergleichsimpuls und Senderimpuls.

BiId 46 soli diese Vorgifinge veranschau-
lichen. Der Ladekondensator C 513 (mitt-
lerer Wert 0,5 itF) wird mit der oben er-
wahnten Geschwindigkeit (T 1 'Diffe-
renzfrequenzimpulse) umgeladen. (Kon-
densator C 512 dient lediglich zur Unter-
driickung von iiberlagerten Rauschwel-
len.) Der Ladestrom von C 513 durchflielyt
ouch den Serienwiderstand R 517 und
lafyt an diesem die im Bild 46 gezeigten
Spannungsverlaufe (Interferenzfrequenz-
impulse) entstehen. Bei hoher Differenz-
frequenz wird diese Wechselspannung
durch den Ladekondensator unterdruckt;
nimmt die Differenzfrequenz ab, so steigt
die Amplitude der Wechselspannung auf
Grund des grolyer werdenden kapaziti-
yen Widerstandes (R c 'ij r.) C) so weit
an, dal) eine Seite der Differenzfrequenz-
impulse - die eine ahnliche Form wie
der Vergleichsimpuls besitzen - die Fre-
quenz des Oszillators so weit beeinflulyt,

f osz - f s ist. Am Ende dieser Be-
trachtung sei noch erwahnt, dal) der zeit-
fiche Mittelwert der Wechselspannunq
(D ifferenzfrequenzimpulse) Null ist.

Aulyerhalb des Fangbereiches - er be-
tragt in der Regel 3 ... 4 Zeilen - kann
kein Synchronisierzwang erreicht werden,
well, wie schon oben erwahnt, der Lade-
kondensator die Impulse unterdruckt.
Eine der wichtigsten Eigenschaften der
neuen Schaltung ist die Tatsache, daft'

1511 I
C 51T

1-1515,

1517

Impulse rem
Zeilentealo

3 - 105/

Besteht bei den beiden zu vergieichen-
den Impulsen I osz f s bezijglich der
Frequenz keine Dbereinstimmung, so
durchlauft mit der Geschwindigkeit der
Differenzfrequenz (T 1 Differenzfre-
quenz) die Phase dauernd von 0"...
180 " ... 360 alle Phasenlagen. Abhan-
gig von der Frequenzabweichung lauft
die Phase von rechts nach links oder bei
umgekehrter Frequenzabweichung von
links nach rechts. Die dabei entstehen-

C

Oillereut
Ireellefit

011lerenz -
°meet

Bild 46
Wirkungsweise
der Phasen-
vergleichsschallung

Bild 47
Polaritat der Spannungsver-
schiebung durch die Lage
des Impulses

lerleageneeaterlrequenz
mkt his rut Synchronarmen

Regelgleirbspannung
be, Synchromsetron
led Went frequenz = 01

leilengenuarerlrequent
Slelf his IV Synchronisation

im unsynchronisierten Zustand der zeit-
liche Mittelwert nicht mehr null, sondern
je nach Frequenzabweichung positiv
oder negativ ist - dos gilt ouch aulyer-
halb des normalen Fangbereiches.

Der Speicherkondensator C 511 nimmt
an seinem kathodenseitigen Belag eine
positive und an seinem anodenseitigen
Belag eine negative Ladung an. Die
Spannung betragt in normalem Betriebs-
fall etwa 150 V. Auf Grund dieser Vor-
spannung" fliefyt im unsynchronisierten
Zustand zwischen den Sendersynchroni-
sierimpulsen kein Diodenstrom, nur wenn
Senderimpuls und Vergleichsimpuls zu-
sammentreffen, fliefyl ein Diodenstrom.
Die Polaritat der auftretenden Span-
nungsverschiebung hangt davon ab, ob
die Senderimpulsfrequenz Ober oder un-
ter der Vergleichsimpulsfrequenz liegt
bzw. anders ausgedrOckt, aus welcher
Richtung die Senderimpulse die Ver-
gleichsimpuise passieren.

Zum Verstandnis der neuen Schaltung
dient Bild 47. Die Differenzfrequenzim-
pulse beziehen sich nicht mehr auf Null,
wie es bei der bisherigen Art ublich ist,
sondern auf eine von der Frequenzab-
weichung abhangige, positive oder ne-
gative Gleichspannungsgrolye. Zum bes-
seren Verstandnis soli ein Beispiel die-
nen. Die Senderzeilenfrequenz fs weicht
urn 700 Hz (14 Zeilen) von der Soll-
frequenz fo ab. Die Differenzfrequenz-
impulse konnen am Ladekondensator
wegen der hohen Frequenz nur eine ge-
ringe Spannunq erzeugen. Die Spannung
an der Kathode der EAA 91 am Koppel-
kondensator C 502, Speicherkondensator
C 511 und am Ladekondensator C 513
nimmt in positiver Richtung zu.

Der Oszillator andert dadurch seine Fre-
quenz in positiver Richtung (Bild 48, Fre-
quenznochregelkurve des Oszillators) bis
zu einem Punkt, an welchem die Diffe-
renzfrequenzimpulse eine so niedere
Frequenz und dadurch eine so hohe
positive Amplitude besitzen, dal) der
Ladekondensator C 513 weiter positiv
aufgeladen wird, bis Synchronisation
eintritt. Die ansteigende Gleichspannung
schiebt also die Frequenz bis zu einem
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Punkt, wo die Phasensynchronisation die
weitere Synchronisierung iibernimmt. Es
sind zwei ineinander verflochtene Vor-
gange, die symmetrisch arbeiten. 1. Der
normale Fangbereich, 2. der erweiterte
Fangbereich. Der normale Fang, der
oben ouch miterklart wurde, funktioniert
in der neuen SchaRung genauso wie in
der bisherigen. Erganzend ist zu sagen,
dal, die Koppelkondensatoren C 502,
C 503 ouch die Funktion eines Potential-
speichers in der Zeit, in der kein Anoden-
strom fliefyt, ubernehmen.

Am Symmetrierregler (Bild 45) wird ein
kleiner Teil der Gleichspannung, die an
C 511 liegt, abgegriffen und zur Arbeits-
punkteinstellung benutzt. Die Wider-
stande R 511 und R 512 sorgen fur die
notige Entkopplung der Gleichspan-
nungsquelle" am Speicherkondensotor
C511 von den : und -Zeilenimpulsen.
Aus BiId 48 ist zu ersehen, dal) sich beide
Kurven (schwarz) durch die optimole Ein-
stellung von Sinuskreis und Symmetrier-
regler bei 15 625 Hz kreuzen. Erhoht sich
die Senderfrequenz, so wander) die Fre-
quenznachregelkurve ") mit der Abszisse
nach links (rot); die neue Zeilenablenk-
frequenz, die mit der Senderimpulsfre-
quenz identisch ist, ist am Achsenkreuz
abzulesen, in diesem Fall f- 600 Hz.
Weicht die Senderimpulsfrequenz in urn-
gekehrter Richtung ab, also f-, so gilt die
griine Kurve (- 600 Hz). Jede Sender-
impulsfrequenzanderung bzw. Sinuskreis-
anderung wirkt sich als Horizontalver-
schiebung der Frequenznachregelkurve
aus. Polaritatsanderung der .Vorspan-
nung", z. B. Verdrehen des Symmetrier-
reglers, wirkt sich ols Vertikal-Verschie-
bung der Regelspannungskurve aus. Die
gezeigte Abhangigkeit der Regelspan-
nungskurve - die einer Diskriminator-
kurve gleicht - gilt nur im unsynchroni-
sierten Zustand, da sie out die Differenz-
frequenzimpulse bosiert. Im synchroni-
sierten Zustand ist die gezeigte Regel-
spannungskurve nicht vorhanden.

Die Schaltung wurde fur 1- 14 Zeilen
Fangbereich ausgelegt, dadurch erikrigt
sich ein Zeilenregler. Bei 15 625 Hz liegt
der Arbeitspunkt (Ug 3) bei 3,0 ... 3,5 V
(je nach Rohrentoleranz). Durch die er-
wihnte Verbesserung an der neuen
Nachregelschaltung wurde die Regel-
spannungsergiebigkeit so erhoht, dal;
die Gitter-3-Kennlinie der verwendeten
Zeilenoszillatorrohre ECH 81 leicht ganz
durchgesteuert werden kann. Die bereits
eingangs erwahnte hochohmige Anord-
nung hat zur Folge, doh bei kurzzeitigen
Storungen oder Unterbrechungen die zip:
Aufrechterhaltung der urspriinglichen
Frequenz notige Spannung an C 513
festgehalten wird; dabei ist es gleich-
gultig, ob die Frequenzanderung emp-
fangerseitig oder senderseitig °Whitt,
z. B. Umschallung auf einen anderen

) Die Frequenznachregelkurve, Bild 48, zeigt die
Abhongigkeit der Oszillatorfrequenz von der
Gitter-3-Spannung in einer Mef3schaltung: G s
wird von der Regelspannungszufiihrung abge-
trennt und iker 1 MS2 und 0,1 µF mit einer
Gleichspannungsquelle verbunden. Die auftrt-
tende Frequenz wird zusammen mit einer Eich
frequenz oszillogrophisch verglichen (Lissajousche
Figur).
Die Frequenzbestimmung sich ouch so durch-
f0hren, daB die Sendertrequenz mit der Empfan-
gerfrequenz verglichen wird. Durch Abz4ihlen der
herausgefollenen Zeilen wird die Empfonger-
frequenz bestimmt. (Eine Zeile = 50 Hz). Gleich-
zeitig 101 sich die Regelspannungskurve (Bild 48)
aufnehmen, die die Abhongigkeit der Regelspon-
nung von der Frequenzobweichung zeigt. Dazu
wird zusotzlich die Regelspannung am Schleifer
des Symmetrierreglers gemessen. Die Frequenz-
bestimmung erfolgt wie oben.

Regelspannungs-
kurve

203 0

lo  Soil freguenz 15 625 Hz
is  rektgeberfrequenz

1-1 Islo
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00 400 600 600
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Frequenznochregel-
kurve

Bild 48
Frequenz-Nachregelkurve
des Oszillators
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to
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Taktgeber. Die beschriebene Tendenz ist
grundsatzlich jeder Phasenvergl&chs-
schaltung eigen, die ijblichen Anordnun-
gen sind aber so niederohmig, dafy der
Vorteil nicht zu- Geltung kommt. Auf
Grund der hohen Regelsteilheit der
neuen Schaltung ist ouch die Phasen'age
wesentlich korstanter ols bei den ijbli-
chen Schaltunoen.
Die Phasenlage wird beeinfluht durch:
1. Zeilenfrequenzanderung vom Sender
z. B. (Eurovision),
2. Anderung bei
erhohter Helligkeif,
3. Netzspannungsschwonkungen.
Die Storfreiheit ist trotz des stark erwei-
terten Fangbereiches sehr gut.

Sinus -Generator mit Reaktanzsteuerung
Die neue Schaltung (Bild 49) verwendet
die ECH 81 als Oszillatorrohre. Das
Heptoden-System schwingt ijber und
G2 I. G 2 4 wirkt dabei als Anode. Der
frequenzbestimmende Teil des Schwing-
kreises liegt an G r; er besteht aus der
Kopazitat C 526 und der Induktivitat L r.
Die Induktivitat lafyt sich mit einem Fer-
ritschraubkern einstellen. Ober L und
C 525 gelangt die urn 180 ° phasenver-
schobene Sinusspannung an G 2 4, (190
V55). Das Windungsverha)tnis der Induk-
tivitaten L 2 und L 2 und der Widerstand
R 523 bestimmen den RijckkoppelJngs-
grad. R 527 begrenzt die Schirmgitter-

ECH 81
Is 111

L. 525

Inf

511

21 k

C 511

I 6110/F C 523

522

I M

1,7nf

spannung. R 522, C 522 sorgen for einen
richtigen Arbeitspunkt. Die Sinusspan-
nung wird iiber C 526 der nachsten Stufe
zur Begrenzung zugefuhrt.

Das Heptodensystem wird in Verbindung
mit R 521 C 521 zugleich zur Reaktanz-
regelung beniitzt. Der Wechselstroman-
teil des Anodenstromes besitzt dieselbe
Phase wie die Schwingkreisspannung.
Der Anodenstrom teilt sich auf in I BC -
das ist der Blindstrom, der durch den
Kondensator C 521 flieht und in I BR -
das ist der Strom, der durch den Wider -
stand R 521 flief)t. Die beiden Strome
sind urn 90 " phasenverschoben, denn die
Spannung am Kondensator eilt dem
Strom nach und der Strom im Widerstand
ist der Spannung am Kondensator pro-
portional. Der Strom, der in den Schwing-
kreis fliefy, eilt der Spannung am
Schwingkreis nach, was somit einer In-
duktivitat entspricht. Erhoht sich der
Strom an der Anode und somit auch
durch R entspricht dos einer L-Ver-
k)einerung, da - bei gleicher Frequenz
- nur durch Verkleinern der Induktivitat
der Blindstrom steigt. Eine hohe G s-Vor-
spannung entspricht einer tiefen Zeilen-
frequenz und eine geringe negative Vor-
spannung umgekehrt einer hohen Zeilen-
frequenz. (Siehe ouch Bild 48, Frequenz-
nachregelkurve des Oszillators.) Erwahnt
sei noch, dal) die ECH 81 auf Grund ihres
Aufbaues besonders mikrofonie-unemp-
findlich 1st.
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ECH 81
iTo 15

515

47k

I

I 0514

1574
2 lk

531

100k

100 6I
II -7 PU36

Sagezahn fart
Bild 50

C 532

 500V

Bild 49 Schaltung des Sinusoszillators, der Reaktanzrare 'rid der Begrenzerstufe
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(531
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!mauls C533

11 °nach Bild 50
/Os

Bild 51
Schaltung der
Zeilen-Endstufe

Begrenzerstufe
Urn die Anstiegszeit der Steuerimpulse
klein zu halten, wird das Gitter der
ECH-81-Triode mit einer hohen Sinus-
spannung angesteuert. Auf3erdem wird
die Anstiegszeit am Ausgang bestimmt
durch die Steilheit der Begrenzerreihre
und die Zeit, in der die Gitterkennlinie
(einschliel)lich Gitterstromgebiet) bis LA
max. durchlaufen wird. Durch Zufahren
einer hohen positiven Spannung Ober
R 528 wird der oben erwahnte maximale
Strom verhaltnismafyig schnell erreicht, so
defy sich ein steiler Zahn mit einer An-
stiegszeit von 2,5 ... 3 usec. (t r) ergibt.

Bild 50
Impulsverlauf am Ausgang der Begrenzerstufe

C 526 wird annahernd auf den Spitzen-
well der zugefuhrten Sinusspannung auf-
geladen und Ober R 528 entladen. Diese
RC-Kombination bestimmt die Impuls-
breite t 2. Die Form des Steuerimpulses
sorgt dafin, defy die Zeilenendrohre
wahrend des Rocklaufs (ca. 20"'ii) ge-
sperrt ist.
Das RC-Glied R 531 C 532 an der Anode
verformt den Steuerimpuls sagezahnfor-
mig, wodurch der Einsatzpunkt der Zei-
lenendstufe verzogert wird. Dieser Im-
pulsverlauf (Bild SO( begunstigt die Wir-
kung der automatischen Regelung (Bild-
breitenstabilisierung), die im nachsten
Kapitel auskihrlich beschrieben wird.
Stabllisierte Zeilenablenkschaltung
Die Zeilenendstufe mit Trafo und Ab-
lenkjoch arbeitet im Grundprinzip wie in
den bisherigen Gersten. Eine Besonder-
heit stellt die Stabilisation der Hari-
zontalablenkung gegenOber Netzspan-
nungsschwankungen und Alterungser-
scheinungen der PL 36 dar. Zum besseren
Verstandnis der Stabilisierungsschaltung
sei noch einmal kurz auf die Arbeits-
weise der Zeilenendstufe eingegangen.

1 S31
1I4

1 533
Ild

0 534
111 107

0531
:1,111

II

.r

1eilentrale
7141-043

C 611 .1.
PL 36 .c loop T

R 614
3k

Os 19

1541 111
ten 1.2k yruy 

C 543

II" PY 88
70 20

DY 86
Is 21

Il AW 53-88
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h61-88

1175- SOS

C 534
680 p

1,1A :-0541
tripe T 4,7a

700V

0115
100p

hosterspanuip

Ablenk-Toil 7243-073

Betrachten wir als erstes das im Bild 51
wiedergegebene Schaltbild der Endstufe.
Halten wir fest, dal) zwischen Anode der
PL 36 und der Kathode der PY 88 die
Primeirseite des Zeilentrafos mit dem
Dampfungsglied 100 pF und 3 1(12 liegt.
Die Sekundarseite des Trafos liegt zwi-
schen Kathode PY 88 und den Joch-
anschlufwunkt Z 2. Weitere Trafoanzap-
fungen sind der Jochanschluf) Z 1, An-
schluf) des Boosterkondensators C 531
47 nF und die Auskopplung des spater
noch naher zu betrachtenden Impulses
fin die Stabilisierung.
Bekanntlich arbeitet die PL 36 als ein
Schalter, der durch besonders geformte
Impulse periodisch geoffnet bzw. ge-
schlossen wird. Im geoffneten Zustand
liegt die im Ausgangskreis der PL 36
vorhandene Primarwicklung Ober die in
Reihe geschaltete Diode PY 88 an seiner
Betriebsspannung ( C). Die jetzt an der
Primarseite liegende Betriebsspannung
bewirkt einen linearen Stromanstieg in
der Wicklung. Transformatorisch findet
ouch im Joch ein entsprechender Strom-
anstieg staff. Dieser Stromanstieg wird
durch plotzliches Schliefwn der PL 36 un-
terbrochen.
In dieser Zeit der Unterbrechung (Ruck-
laufzeit) bildet sich am Zeilentrafo eine
hohe Impulsspannung aus, die einerseits
zur Gewinnung der Bildrohren-Hoch-
spannung, andererseits als transfo-mierte
Spannung zur Steuerung weiterer Von-
gange im Gerat (z. B. Zeilensynchroni-
sierung, getastete Regelung, ZeilenrOck-
laufaustastung etc.) verwendet wird.
Uber dem Kondensator C 534 (680 pF
1,5 kV) wird aufyerdem der ROcklaufim-
puls mit einer Spannungsspitze von ca.
1000 Vss zur Gewinnung einer negativen
Vorspannung fijr die im einzelnen zu
erklarende Stabilisierungsschaltung aus-
gekoppelt.
Weitere Einzelheiten Ober die Wirkungs-
weise der Grundablenkschaltung bitten
wir in den Technischen Informationen"
Nr. 3 59, Seite 3 ... 4, nachzulesen.
In der nun lolgenden Betrochtursg soil
auf die Stabilisationsschaltung einge-
gangen werden.
Die Stabilisierunq der Zeilenbreite wird
dadurch erreicht, dal) man dem Off-
nungsimpuls am Gitter 1 der PL 36 eine
mit der Netzspannung sich andernde
negative Gleichspannung Oberlagert.
Hierdurch wird die negative Grundvor-
spannung der Zeilenendrohre bei Netz-
unterspannung (ca. 200 V ) verringert,
bei Netzuberspannung (ca. 240 V )
erhoht. Die an den Zeilentrafo abge-
gebene Leistung bleibt annaherna kon-
slant. Die zur Regelung notige negative

115
3,3kIII

Cl,

C111
,,,,

(11

hut Ableikreptleoalteit
7145- 014

Gleichspannung wird durch Gleichrich-
tung eines aus dem Zeilentrafo (Ober
C 534, 680 pF 1,5 kV) ausgekoppelten
positiven Impulses von ca. 1 kV gewon-
nen. Als Gleichrichter client der span-
nungsabhangige Widerstand OV 2 K 7
(R 534).

Aber die besondere Eigenschalt dieses
Widerstandes ist nicht seine Gleichrich-
terwirkung, sondern seine Fahigkeit,
selbsttatig seinen Widerstand, abhangig
von der an ihn gelegten Spannung zu
andern. Bild S2 zeigt den Leitwert des
Ocelit-Varistors in Abhangigkeit der
angelegten Spannung.

10

6

4

200 400 600 800 1000

Bild 52 - U [V]
Leitwert des in der Zeilenbreiten-Stabilisations-
schaltung verwendelen Varistors OV 2 K 7

Durch die Ober den Spannungsteiler
R 535, 536, 537 und den Vorwiderstand
R 538 an den Varistor OV 2 K 7 gefuhrte
Teil-Boostergleichspannung wird die
negative Regelspannung auf einen Be-
trag von ca. -40 V bei einer Netzspan-
nung von 220 V herabgesetzt. Der
Varistor arbeitet also als Spitzengleich-
richter, bei dem der Arbeitspunkt mit
Hilfe des Potentiometers R536 eingestellt
werden kann.
Uber die beiden Widerstande R 532, 523
(aus Spannungsbelastungsgrunden wur-
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GRUNDIG
Rundfunkempfi:inger
1960/61

Bei GRUNDIG gibt es keinen Stillstand
der technischen Entwicklung. Wenn man
ouch manchmal die Worte hart was
soil es bei Rundfunkgeraten noch an
Neuheiten geben", so trifft dieses fur
GRUNDIG keinesfalls zu. Der neue Jahr-
gang beweist es wieder einmal ein-
drucksvoll. Vollendete Schonheit und
Eleganz des Aufyeren, gepaarf mit Mei-
sterleistungen der Technik schufen ein
Gerateprogramm, welches in so ausge-
wogener Form alle KundenwUnsche zi
erfullen vermag, wie nie zuvor.

Die Klangtasien sind jetzt harmonisch in
dos Gesamt-Tasfenfeld unterhalb der
Skala eingefUgt, so dal) sich zusammen
mit den vier Reglern des attraktiven
GRUNDIG Wunschklangreglers ein r.hi-
ges Bild ergibt und die Bedienung noch
Ubersichtlicher wurde.

Die auf dem Bild erkennbare, mit FA AS
bezeichnete Taste schaltet bei AM-Emp-
fang die Ferritantenne, bei FM-Empfang
die automatische UKW-Scharfabstim-
mung aus und ein. Beim grofyten Gerat
wird die Scharfabstimmungs-Automatik
durch einen Kontaktsatz am Abstimm-
knopf aus- und eingeschaltet.

Auch im Detail zeigt sich der grofie
Fortschritt
Neue, leichtgangige Drucktasten-
aggregate
Die neuen, besonders sorgfaltig durch-
konstruierten Ooldkontakt-Drucktasfen-
aggregate zeichnen sich durch einen
gerauscharmen, sehr weichen Anschlaq
aus. Erreicht wird dieses, wie dos rechte
untere Bild zeigt, durch Anschlagstucke
aus Lupolen, einem elastischen Kunst-
stoff.
Der leichte Gang der Tastenhebel wird
dadurch erreicht, daft' sich die Hebel
nicht mehr mit Verspannung in den
Schlitzen bewegen, sondern durch schrag
aufgehiangte Federn einseitig und nur
leicht an einer Seite des Schlitzes gefUhrt
werden, wie dos linke untere Bild zeigt.
Aufyerdem wurde die Lange der Gold-
kontakt-Federn vergrof3ert.

IdellmES-6-11
52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 3 2", t
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Die automatische UKW-Scharfabstimmung
in den Geriiten 4192, 4198 und 5195

In verschiedenen Gersten der neuen
Saison wird eine automatische Scharf-
abstimmung verwendet, die aus dem
BedUrfnis heraus entstand, fur den Be-
dienenden die Einstellung der UKW-
Sender zu erleichtern und Einstellfehler
zu korrigieren.

Von der technischen Seite her werden
erhebliche Anforderungen an diese
Automatik gestellt:

1. Geringe Restverstimmung.

2. Minimaler Einflufi von Netzspan-
nungsschwankungen.

3. Hohe Frequenzkonstanz bei Tempe-
raturschwankungen und ausgeschal-
teter Nachstimmautomatik.

4. Kein Einflufy von Pegelunterschieden
der einfallenden Sender auf die Rest-
verstimmung.

5. Starke Storspannungen clOrfen die
Nachstimmung nicht beeinflussen.

In der Folge soil nun gezeigt werden,
wie die aufgestellten Forderungen in
einer Schaltung verwirklicht werden
k6nnen.

Grundsatzlich I&fyt sich eine induktive
oder kapazitive Nachstimmung anwen-
den, da beide Teile in der bekannten
Schwingkreisformel gleichberechtigt sind.
Da induktiven Nachstimmanordnungen
jedoch eine gewisse Remanenz des ver-
wendeten Ferritmaterials anhaftet, sind
sie fur Rundfunkemplanger, bei denen
man es mit einem dichtbesetzten WeIlen-
bereich zu tun hat, in Bezug auf die
Wiederkehrgenauigkeit weniger gut ge-
eignet. Aulyerdem konnen Brummbeein-
flussungen durch den Netztransformator
eintreten. Bei Fernsehgeraten, wo andere
Verhaltnisse vorliegen, lassen sich da-
gegen induktive Nachstimmschaltungen
vorbehaltlos anwenden.

FUr unsere neuen Rundfunkgerate 4192,
4198 und 5195 wurde eine kapazitive
Nochstimmungsschaltung entwickelt, bei
der eine reine Kapazitatssteuerung durch
eine in Sperrichtung arbeitende Diode
angewandt wird.

Bild 1 zeigt die verwendete Schaltung.
Im Gegensatz zu Schaltungen, bei denen
die Diode in Durchlaf3ric-htung arbeitet,
tritt nur eine geringe Dampfung des Os-
zillators auf.

Bild 2 zeigt den prinzipiellen Verlauf der
Kapazitat als Funktion der Sperrspan-

nung. Der Punkt A wurde als Arbeits-
punkt gewahlt. Weshalb dieser Punkt
gerade in den Teil der starksten Krum-
mung gelegt wurde, ergibt sich aus den
folgenden Clberlegungen. Soil eine
Diode als regelbare Kapazitat in Sperr-
richtung verwendet werden, so muf) von
aufyen durch eine Grundvorspannung
ein fester Arbeitspunkt eingestellt wer-
den. Bild 3 zeigt das Prinzipschaltbild
einer solchen Nachstimmung.

Am Schwingkreis liegt die Oszillator-
spannung U WI von ca. 6 V eff. Das sind
ca. 9 V Spitzenspannung bei sinusfor-
migem Verlauf der Schwingspannung.

,r1 Cv I

U_
Cp

38V

Yk.
corDodenkaparitat

Bild 3 Prinzipschaltung der Nachstiremung

Wiirde man an diese Spannung die
Diode direkt anschlielyen, so wurde die
HF-Spannung in der einen Halbwelle
einen Stromfluf) durch die Diode hervor-
rufen, da U Ft -.I max. > U . Aus diesem
Grunde muf) eine Kapazitat C v einge-
fUgt werden, die mit Cp einen Span-
nungsteiler bildet. Die Gesamtkapazitat
C wird dann:

Bild 4 Verlauf von y als Funktion von x

Bild 2 Prinzipieller Verlauf der Kapazitiit
No. als Funktion der Sperrspannung

. CD CD
=C= C

+ CD CD1+ -
v

=x
CD C x

mit wird c CD Cv

Nennt man - y so 1st y -
1 + x'

y ist dabei proportional C.

Bild 4 zeigt den Verlauf von y als Funk-
tion von x.

Urn die Werte von y fur x 0 und x co

zu erhalten, mOssen wir eine kleine Urn-
formung vornehmen, denn x 0 einge-

0
setzt, ergibt y = -1+ 0; (x=0)

und fur x CO

CO

Y = 1 + co

Diese Grenzwerte lassen sich nicht ither-
sehen.

Nach Division durch x wird y-
- + 1

Hierin eingesetzt: r =
1

. (x=0)
0

+ 1
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Bild 1 Schaltungsauszug der irn GRUNDIG Konzert-Gera) 5195 verwende.en Nachstimm-Automatik. Das gleiche Schaltengsprinzip wird ouch in del
Gersten 4192 und 4198 angewandt. Beachten Sie bitle die ausfiihrliche Schc Rung des 5195 auf den Seiten 83 ... 84. Die Klammern gesetzten Index-
zahlen beziehen sich out dieses Schaltbild.

und
1-Y

-+ 1
clat

CO

1 1

Daraus wird dorm Y=03+ CO
= =0:Ix -0)

und
1 1

Y=0+1 -1- x CO

Man sieht aus Bild 4, clot) bei einem
CD

grof5en Verhaltnis c einer Anderung
von x urn ' 1 x verschiedene y-Ande-
rungen entsprechen. Man mull bei der
Nachstimmdiode also einen Arbeitspunkf
suchen, in dem zwischen Spannungs-
und Kapazitatsanderung ein solcher
funktioneller Zusammenhang besteht,
dal) im Endeffekt die Anderung der Ge-
samtkapazitat sowohl bei Erhahung als
ouch bei Erniedrigung der Nachstimm-
spannung die gleiche ist. Dabei muf5 der
Zusammenhang zwischen der Nach-
stimmspannung und der Anderung der
Gesamtkapazitat nicht linear sein.

Die Kapazitat einer Diode ist

C -k1
I u

wird K 41 u

- und mit k2

'LK v

1 c

1 .1-1

sec

Man sieht, dal -5 sich die Frequenz mit der
vierten Wurzel aus der Spannung an-
dert. Diese Tatsache ist durchaus er-
wiinscht. Fiir eine geringe Restverstim-
mung ist ein steiler Zusammenhang zwi-
schen Spannungs- und Frequenzande-
rung natig. Urn den Fang- und den Zieh-
bereich einzuengen, dart eine grof5e
Spannungsanderung keine Ubermal3ig
grof5e Frequenzanderung ergeben. Nun
ist die vierte Wurzel aus einer kleinen
Zahl nur wenig kleiner als die Zahl
selbst, wahrend bei einer aroben Zahl
das Ziehen der vierten Wurzel diese
Zahl out Bruchteile verkleinert. Ein Bei-
spiel mage dies zeigen.

<I

11
1,0241 und 41 16 = 2

Das vollstandige Ersatzschaltbild einer
Diode zeigt Bild S. in dem Kier betrach-
leten Frequenzbereich ist es zulassig, L

1.1 Rv

Bild 5 Ersotzschaltung einer Diode

und C zusammenzufassen, so dal) dos
Ersatzschaltbild Bad 6 entspricht.

C 8r

Bild 6 Vereintachte Ersotzschaltung

Die GUte ist dann 0 = c . Rr

und somit umgexehrt proportional der
Frequenz. Nun ist bei einer Diode dos
Produkt CD R r eriahrungsgemaF5 etwa
konstant. Es gehart also zu einer Diode
mit kleinem R r immer eine grol)e Kapa-
zitat. Die Gesamtgute in der verwende-
ten Schaltung ist ober hauptsachlich be-
stimmt durch C v und R r. Es hat also
keinen Zweck, bei der Auswahl der
Diode auf die GUte der Diode allein
Wert zu legen. Vielmehr ist der Reihen-
verlustwiderstand das Ausschlaggeben-
de. Da C v und R r die GesamtgUte er-
geben, sieht ma", dal) bei einer Ande-
rung von C D im Zuge eines Nachstimm-
vorganges die Gesamtgute nicht gean-
dert wird. Das bedeutet konstante Os-
zillatoramplitude. Ein weiterer Vorteil in
der Anwendung eines VerkOrzungskcn-
densators C v heat in der Maglichkeit,
der Diode einen Kondensator mit elt-
gegengesetztem Temperaturgang vorzu-
schalten.

Es bestehen verschiedene Maglichkeiten,
den Arbeitspunkt der Diode einzustellen.
Oft wird mit hochohmigen Vorwider-
standen gearbeitet. In dem Falle mut,
dann die Nachstimmspannung parallel
und hochohmig zugefUhrt werden. Siehe
Bild 7.

Damit ergibt s ch erstens eine Span-
nungsteilung zwischen Nachstimmspan-

Bild 7 Zufuhri.ng der Nachstimmspannung
durch Paralleleinspeisung

flung und Vorspannung und zweitens
gehen Ungenauigkeiten dieser hoch-
ohmiger. Vorwiderstande oder Span-
nungsschwankungen der Vorspannungs-
quelle stark in die Frequenz ein. Mcn
muf) daher nach einer Moglichkeit
suchen, diese Nachteile zu vermeiden. in
der ausgefuhrten Schaltung liegt des-
halb die Diode im Anodenkreis einer
R6hre. Die Rohre arbeitet mit einem
ziemlich hoher Kathodenwiderstand, wo-
durch der Anodenstrom nur noch gering-
fugig von der Anodenspannung a'D-
hangt. Der Arbeitspunkt der Diode ,st
durch den Ruhestrom der Rahre be-
stimmt. Die Nachstimmspannung wird
fiber das Steuergitter zugefuhrt. Man
erhalt dadurc-s eine saubere Trennung
zwischen der HF-Spannung, die an der
Diode liegt, und der Nachstimmspan-
nung, so dal) keine zusatzliche Staraus-
strahlurg einlreten kann. Auf5erdem ist
es moglich, mit einem einfachen Kutz-
schlief3er die Nachstimmung abzuschal-
ten, da die Vorspannung von diesem
Kurzschluf) nicht berUhrt wird.
IJber zwei HF-Drosseln liegt parallel zur
Diode ein 30- IF -Elko, der das Restbrum-
men des Anodenstromes und evil. Aro-
denspannungssprUnge an der Diode
vorbeileitet.
Der Ratiodetektor ist symmetrisch OJS-
gefiihrt und liefert dadurch an dem
Punkte, wo die Niederfrequenz ausge-
koppelt wird, eine Gleichspannung, die
je noch Verstimmung positiv oder nega-
tiv ist. Bei der Resonanzfrequenz ist diese
Spannung

Durch die Widerstande R 5 und R 6 wird
die Nachstimmspannung so geteilt, dal)
an C 2 ± 1,5 V bei maximaler Vershm-
mung ouftreten. C 2 bildet mit R 5 und

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 76



Bild 8 Blick in die UKW-Einheit. Die Nachstimmdiode befindet sich in der Mitte der Lotosenleiste

R 6 eine Zeitkonstante, die bei der Auf-
ladung Ober R 5 einen anderen Wert hat
als bei der Entladung Ober R 6. Dadurch
erhalt man eine langsame Aufladung
Ober R 5 und damit eine stark integrie-
rende Wirkung fur Storsignale und eine
schnelle Entladung Ober R 6, damit beim
Durchstimmen und eingeschalteter Nach-
stimmung keine Restspannungen auf C 2
vorhanden sind.

Verbesserte Begrenzung

Urn von Pegelunterschieden der einfal-
lenden Sender unabhangig zu werden,
muh dos Gerat eine gute Begrenzung
und eine hohe Verstarkung aufweisen.

Damit nun der Fang- und der Zieh-
bereich ein qewisses Maly nicht Ober-
schreifen, mut, man durch geeignete
Schaltungsmahnahmen dafiir sorgen, dal;
die Abstimmkreise durch den Begrenzer-
einsatz nicht auswandern.

Andert man bei einer Rohre die Gitter-
vorspannung, so andert sich damit ouch
die Gitterkathodenkapazitat. Es wurde
also ein angeschlossener Schwingungs-
kreis in der Frequenz auswandern. Um
dieses zu vermeiden, legt man in die
Kathodenleitung einen unijberbrOckten
Widersfand Rk an dem eine gewisse
HF-Spannung abfallt. Wird nun durch

Bild 9
Schaltkontak!salz an der
Abstimmachse beim
Gerat 5195 Stereo

Bild 10
Schirmgitter-
Neutralisation
der 2F-Stufe

eintretende Gitterstrombegrenzung am
Steuergitter eine negative Spannung
aufgebaut, so verandert sich dadurch
die Gitterkathodenkapazitat und die
Kafhodensteilheit. Das bedeutet wieder-
urn eine Verkleinerung der am RK ab-
fallenden HF-Spannung. Wahlt man fur
RK einen bestimmten Wert, so hat die
Spannung daran fur einen grohen Be-
reich der Gittervorspannungsanderung
einen solchen Wert, dah der durch C gk
fliehende Strom konstant ist. Das ist aber
gleichbedeutend mil einer konstanten
Gitterkathodenkapaz itat.

IF -Neutralisation

Jede Rohre hat eine unvermeidbare Git-
teranodenkapazitat, Ober die ein HF-
Strom auf den Eingang flieht. Es erscheint
dabei die Eingangskapazitat vergrohert
in Abhangigkeit von der Verstarkung.
Aus diesem Grunde mu', die Rohre un-
bedingt neutralisiert werden. Da die
Rohre sowohl for 460 kHz als ouch fijr
10,7 MHz verwendet wird und die Rijck-
wirkungen auf beiden Frequenzen
wegen verschiedener Leitungsliihrungen

nicht gleich sind, ergibt sich die Not-
wendigkeif, tur jede Frequenz eine ge-
trennt einstellbare Neutralisation vorzu-
sehen. Es wird eine Schirmgitterneutrali-
sation verwendet. Die Drossel L hat fiir
10,7 MHz einen hohen Widerstand. Es
sind also nur C 3 und C 5 wirksam. Bei
460 kHz hat L keine Wirkung und C 3
und C 4 liegen parallel. Dadurch ist es
moglich, mit C 3 und C 4 die Neutralisa-
tionen unabhangig voneinander zu be-
messen. (Bild 101.

Empfindliche Abstimmanzeige
verbunden mit RauschunterdrUckungs-
schaltung

Wie vorher schon erwahnt wurde, ist der
Demodulator symmefrisch ausgeliihrt.
Als Anzeigegleichspannung fijr dos
Magische Band" steht deshalb nur die
halbe Spannung zur Vethigung, da die
andere Halite positiv gegen Masse ge-
richtef ist. Durch die hohe Verstarkung

77 GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN



Bild 11 Der Ratiodetektor. Die beiden Dioden
und der Trimmwiderstand sind, wie zu sehen, mit
im Becher enthalten

des Gerates entsteht am Belastungs-
widerstand des Ratios eine Grundrausch-
spannung von ca. -7 V. WUrde man
ohne besondere Mahnahmen diese
Spannung dem Gitter der EM 84 zufiih-
ren, so ware aas Magische Band schon
weit geschlossen. Man mijhte deshalb
die durch das Grundrauschen erzeugte
Gleichspannung am Gitter der EM 84
durch eine positive Spannung kompen-
sieren. Von der maximalen Ausgangs-
spannung des Ratios zieht sich diese
Kompensationsspannung natijrlich ouch
ab. Der Demodulator liefert im Maximum
etwa - 18 V. Fijr die EM 84 wiirden
dann noch 18 -7 11 V zur VerfUgung
stehen. Diese Spannung reicht aber nicht
aus, um das Magische Band zu schliehen.
Man mut) also nach einer Moglichkeit
suchen, urn die Grundrauschspannung zu
eliminieren, ohne dal) die Maximalspan-
nung reduziert wird. Als weitere Forde-
rung dart das niederfrequente Grund-
rauschen zwischen den Sendern nicht
storend in Erscheinung treten. Diese ver-
schiedenen Probleme lassen sich in idea-
ler Weise durch die Schaltung nach
Bild 12 'risen.
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Bild 12 Erhonung der Anzeigeempfindlichkeit des Magischen Bandes, verbunden mit der
Rauschunterdriickungsschaltung

Wir betrachten als ersten Zustand den
ohne Signal an der Antenne. Vom Ratio
gelangt die durch das Grundrauschen
erzeugte Gleichspannung an die Gitter
der Rilihren EM 84 und EBC 81. Mit dem
Regler P und dem Widerstand R 13 wird
diese Gleichspannung am Gitter der
EM 84 zu Null kompensiert. Dadurch ist
die Anodenspannung der EBC 81 und
damit ouch der EM 84 sehr niedrig. Es
erfolgt also keine Anzeige am Magi-
schen Band.

Gelangt dagegen ein Signal out den
Eingang des Gerrites, so steigt die nega-
tive Spannung am Ratioausgang urd
damit auch an den Steuergittern der
Riiihren. Die EBC 81 wird hochohmiger
und die Anodenspannung der EM 84
steigt. Jetzt kann eine Anzeige am Ma-
gischen Band erfolgen. Bei -4 V spert
die EBC 81 %ionic) und es wird die voile
Anodenspannunq an der EM 84 wirksam.
Ahnliche Verhriltnisse herrschen WI' die
niederfrequente Grundrauschspannung.
Ohne Signal ist die Verstarkung der
EBC 81 am hochsten und damit die
Gegenkopplung Ober C 8 ebenso. Es

Neitere -5esonaetheiten ?et quofaig-Xunaaunkeetiite

Alle GRUNDIG Stereo-TischempfOnger
besitzen Gegentakt-Bah-Endstufen

Auf den Seiten 79 ... 80 berichten wir
Ober die NF-Schaltungstechnik der Ge-
rate 4192 Stereo bzw. 4198 Stereo. FOr
eine leistungsstarke Bahwiedergabe ar-
beiten beide Stereo-Endstufen im Gegen-
takt. Am Eingang werden die fiefen Ton-
logen miteinander verkoppelt, urn die
Gegentakt-Arbeitsweise sicherzustellen.
Neben der hoheren Leistung bringt die
Gegentakt-Schaltungsweise ouch eine
betrachtliche Verminderung des Klirr-
faktors.

Die gleiche Grundschaltung wird auch
bei den Gersten 3192 Stereo bzw. 3198
Stereo angewandt. Im Gegensatz zu der
Schaltung des 4192 4198 Stereo dient bei
diesen Geratetypen der Mittelklasse als
Phasendrehstufe des Gegentakf-Verstrir-
kers das Triodensystem der EABC 80.
Zur Erweiterung der Stereobasis wird ein
Mittel-Hochfon-Zusatzlaufsprecher links

wird also Ri ein Minimum. Dadurch wer-
den die hohen Tonfrequenzen am Ratio-
ausgang Ober C 7 beschnitten. Bei stei-
gender negativer Vorspannung wird die
Gegenkopplung geringer. Von einer
bestimmten Spannung ab ist die Ver-
strirkunq der EBC 81 Null und der Innen-
widerstand hat sein Maximum. Die Ha -
hen werden dann nicht mehr beeinfluht.
Urn die Schaltung vollig auszunutzen,
wird die EBC 81 dazu herangezogen,
auf AM eine gleitende Verzogerungs-
spannurg far die Schwundregelung zu
erzeugen. R 14 wird von der Plusspan-
nung abgeschaltet. Im Ruhezustand ohne
einfallenden Sender ist der Anodenstrom
der EBC 81 maximal und die Spannung
an C 9 ist verholtnismohig niedrig. Trutt
ein Antennensignal auf, so steigt die
Gittervorspannung der EBC 81 und da-
mit die Spannung an C 9. Ober R 18 wird
eine positive Spannung auf die Schwund-
regeldiode gegeben. Damit wird einem
Ansteigen der Schwundregelspannung
solange entgegengewirkt, bis die EBC 81
gesperrt ist. Dann bleibt die Spannung
an C 9 konstont und die Schwundregel-
spannung lou't hoch. U. Claassen

aufgestellt, entsprechend der am linken
Kanal liegenden Norm-Schaltbuchse. Fijr
Mono-Zusatzlautsprecher (gesamfer Fre-
quenzbereich) ist auherdem eine Norm-
buchse vorhanden.

VerstOrkter Raumklang-Effekt
bei Rundfunkempfang

Bei den Gersten 4192 und 4198 kann
ouch bei Rundfunkempfang die aus-
schliehlich seitlicn gerichtete Abstrahlung
der Hohen- und Mittellagen durch DrOk-
ken der Taste .Stereo" wahlweise bei-
behalten werden, wodurch sich gegen-
Ober normalen monauralen 3-D-Gerefen
ein sehr quter, verstarkter Raumklanq-
Effekt erzielen (Siehe Gesamtschall-
bild 4192 4198 au' den Seiten 71 ... 73).
Im Spitzengerof 5195 liegen die Verhcilt-
nisse ahnlich. Hier erfolgt bei Mono eine
zusritzliche Abstrahlung der Hohen nach
vorne Ober einen zweiten dynamischen
Frontlaufsprecher, der durch die Hi-Fi-

Taste zu- bzw. abgeschaltet werden
kann.

Genormte AnschlOsse fOr alle
Aulienlautsprecher

Der noch aus der Anfangszeit des Rund-
funks stammende Bananensfecker ist bei
den Lautsprecheranschlussen moderner
Empfringer vollstrindig verbannt.
Neben den bereifs bekannten Norm-
Anschlussen fur Plattenspieler und Ton-
bandgerate sind die Gerate nunmehr
ouch mit neuen, ebenfalls genormten
Lautsprecheranschlussen ausgestattet.
Urn den Erfordernissen der Stereo-Tech-
nik gerecht zu werden, finden zwei Arten
dieser kleinen und riuherst einfach auf-
gebauten Buchsen Verwendung. Eine
2 polige Ausfiihrung ermoglicht den An-
schluh normaler Zweitlautsprecher, wcih-
rend eine Ausfijhrung mit Schaltkontakt
der Erweiterung der Abstrahlbasis durch
Stereo-Zusatzlaufsprecher dient.
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Hochleistungs-Gegentakt-Endstufen
mit der neuen Doppel-Endriihre

Ganz im Zeichen der Stereotechnik steht
eine Neuschi5pfung der Rohrenindustrie:
die Doppel-Endpenthode ELL 80.

Mit dieser Rohre lassen sich Gegentakt-
und besonders Stereo-Endstufen beson-
ders gOnstig aufbauen. Welcher Vorteil
sich hierdurch ergibt, zeigen unsere bei-
den Fotos Bi!der 1 und 2. Es handelt sich
um Musikschrank-Chassis mit zwei
Gegentakt-Stereo-Endstufen. Mufyten im
vorigen Jahr noch 4 Endr6hren benutzt
werden (Bild 1), so sind es in diesem
Jahr dank der ELL 80 nur zwei Rohren.
Der gesamte Aufbau ist Obersichtlicher
geworden (Bild 2).

Mit Ausnahme des 5195 sind alle Gegen-
takt-Endstufen mit der ELL 80 bestuckt.
Neben der Verminderung der Gesamt-
rohrenzahl ergibt sich aufyerdem eine
nicht unwesentliche Erhohung der Aus-
gangsleistung 9. Die ELL 80 ist somit ein
weiferer Schritt zur vollendeten Stereo-
Technik. BIld 3 zeigt die Sodcelschaltung
der ELL 80.

Die Endrohrenfassungen wurden neu
entwidcelt. Sie sind vollig uberschlag-
sicher, ouch bei hochsten Spannungs-
spitzen.

') Siehe ouch Die Doppelpenthode ELL 80%
Funkschou, 1. Juli-Heft

ELL 80

Bild 1 im Vorjahr: 4 x EL 95

Bild 3
Sockelscholtung

ELL 80

Bild 2 heute: 2 x ELL 80

4Cott40-spre4ereose doLeweryerotote
die wertvollen Grundbausteine fur moderne
Hi-Fi-Stereoanlagen nach MaB

Diese vom 6blichen Tischempfanger ab-
weichenden, in jedem Regal oder be-
quem an der Sitzgruppe aufzustellenden
Gerate, sind im neuen Programm in zwei
Ausfuhrungen vorhanden:

dos normale .Steuergerat 6199 Stereo"
sowie .6199 Stereo -Phone.

Die naturliche Erganzung dieser Steuer-
gerate bilden die bewahrten GRUNDIG
Hi-Fi-Raumklang-Boxen und -Sfrahler,
die sich als getrennte Einheiten in belie-
biger Anzahl ganz nach akustischen Ge-
sichtspunkten und raumlichen Gegeben-
heiten aufstellen lassen und sich ebenso
zwanglos in jede Moblierung einfugen.
Beide Steuergerate sind mit dem
GRUNDIG Spitzensuperchassis mit Ski-
tionstabulator hir 5 UKW-Sender ausge-
stattet, dos sonst nur in die grof)ten
Musik- und Fernsehschranke eingebaut
wird und somit Gewahr bietet fur hoch-
wertige Hi-Fi- und Stereo-Wiedergabe
letzter Vollendung. Alles, was die Tech-
nik zu bieten vermag, ist Kier in idealer
Weise vereint. Hier nur kurz die wichtiq-
sten Kennzeichen: 8 AM- und 14 FM-
Kreise, Permeabilitats-Abstimmung out
UKW, automatische Scharfabstimmung,
Stationstabulator fur 5 UKW-Sender, kon-
tinuierliche AM-Bandbreitenregelung.
Vor dem Eingang des NF-Teiles ist bei
UKW-Empfanq eine automatische nie-
derfrequente Rauschunterdruckungsstule
wirksam. Es folgen in jedem Stereo-

Kanal zwei Vorstufen. Hier liegen alle
Regelorgane (Wunschklangregister mit
4 Reglern, 4 Klongtasten, Lautstarkereg-
ler). Die Endversti5rkung kann daher mit-
tels zweier vollig linear ausgelegter Ge-
gentakt-Endstufen (2 Doppelpenthoden
ELL 80 mit ECC 83 als Phasenumkehr-
rohre) erfolgen, so dal, der Klirrfaktor
bei einer Dauerton-Nennausgangslei-
stung von 15 Watt nur 1" i betragt.
Da bei einem lautsprecherlosen Gerat
mit einer gelegentlichen Inbetriebnahme
ohne angeschlossene Lautsprecher ge-
rechnet werden mut), haben die End-
stufen einen aulyerst geringen Innen-

widerstand von < 1 51. Die Ausgangs-
spannung kann somit ohne Belastung
nur ganz unwesentlich ansteigen.
Eine sekundare Ausgangsimpedanz von
5 52 gestattet den Anschluf) fast aller
gebrauchlichen Lautsprecher, ohne dots
dabei Rijckwirkungen auf den Fequenz-
gang entstehen wurden. Als Lautsprecher
sollen 2 GRUNDIG Raumklang-Boxen II
bzw. II a (nicht IV) verwendet werden.
Mit dem GRUNDIG Steuergerat lassen
sich alle Wijnsche nach der individuell
gestalteten Hi-Fi-Stereo-Anlage erfullen.
Fur Sondereinbauten stehen selbstver-
standlich die passenden GRUNDIG Lauf-
sprecherchassis und Klanqweichen zur
Verfugung. Ober alle naheren techni-
schen Einzelheiten des GRUNDIG Steuer-
gerates 6199 Stereo wird ein demnachst
in der Funkschou erscheinender Bei-
trag ausfiihrlich berichten.

GRUNDIG Steuergereit 6199 Stereo
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Die Schaltungstechnik des NF-Teiles
der Stereo-Geriite
Die im Vorjahr gewi5hlte wirtschaftliche
Zweikanal-Scha:tungstedinik mit je einer
Vorstufe for linken und rechten Kanal,
einer Phasenumkehrstufe im linken Kanal
und einer auf den Frontlautsprecher wir-
kenden Gegentakt-Baf)endstufe, wurde
im Prinzip beibehalten. BiId 1 zeigt die
Prinzipschaltung.

Im Stereo-Betrieb werden die Frequen-
zen 6ber 300 Hz qetrennt durch beide
Kanole verstarkt. Fiir den darunter lie-
genden Obertragungsbereich werden
beide Karlale durch eine Weichenschal-
tung aus zwei T-Gliedern am Verstarker-
eingang verkoppelt. Dies ist die Voraus-
setzung, daf) fur die tiefen Frequenzen
audi bei Stereo-Betrieb eine echte, volt
wirksame Gegentakt-Endverstarkung
entsteht. Die Aussteuerung der Gegen-
takt-Endstufe mit phasengleichen Baf)-
frequenzen bringt einen wesentlichen
Vorteil bezoglich der Leistungsabgabe
und des Frequenzganges. F6r die Basse
steht die doppelte Schalleistung gegen-
Ober den mittleren und hohen Frequen-
zen zur Verfugung. Gleidizeitig entsteht
durch die Verkopplung der Bosse eine
Kompensation der Rumpelspannung bei
Schallplattenwiedergabe. Im Anoden-
kreis der Endstufe befinden sich neben
dem Gegentakt-Obertrager fur den Bah-
lautsprecher nosh zwei Mittel-Hochton-
Dbertrager fiir die Seifenlautsprecher.
Diese Obertrager haben einen graben
Luftspalt, so dal) hier ein kraftiger Span-
nungsabfall fur die tiefen T6ne eintritt.
Der Gegentaktausgangsubertrager ist
primarseitig mit Kondensatoren beschal-
tet, die dafur sorgen, daf) nur die tiefen
Frequenzen zugefahrt werden. Die mitt-
leren und hohen Frequenzen stehen also
uneingeschrankt den beiden Seitenlaut-
sprechern zur VerfOgung. Mit dem
Stereo-Dirigenten (Symmetrierregler),
der schaltungstechnisch zwischen den
Kathoden der NF-Vorrohren beg', 160
sich der Pegel der beiden Mittel-Hoch-
ton-KanCile ausqleichen. Er verandert
die Gegenkopplungsspannungen, die
von den Sekundar-Wicklungen der Mit-
tel-Hochton-Ausgangsubertrager abge-
nommen werden und auf die Kathoden-
widerstande der Vorrohren einwirken.

Durch einen neuen Tandem-Lautstarke-
regler mit einem erweiterten Drehwinkel
von 315 Grad liegen Gleichlauffehler in
der Lautstarkeregelung beider Kanale
unter 2 dB. Auch far die B04- und Hi5hen-
regelung finden Tandemregler Verwen-
dung, die also in beiden Kanolen wirk-
sam sind.

Triodenteil der EM 84 als Phasenumkehr-
stufe

Einige Stereo-Gerate (4192, 4198) haben
eine interessante Aufteilung der Rohren-
stufen aufzuweisen. Hier findet dos Trio-
densystem im Magischen Band EM 84
als Phasenumkehrrohre kir die Gegen-
takt-Endstufe Verwendung. Normaler-
weise dient dieses System der Gleich-
spannungsverstarkung fOr die Anzeige-
elektrode. Da man auf eine derartige
Gleichspannungsverstarkung nicht ver-
zichten kann, wird in der Betriebsart
Rundfunk" ein System der ECC 83 fiir
die Verstarkung der Anzeige-Gleich-
spannung herangezogen, wie BiId 2
zeigt. Dieses Rohrensystem wird nur bei

Bild 4
Normbuchsen kir die Lautsprecher-An-
schliisse. Es sind insgesamt drei Laut-
sprecherbuchsen vorhanden: zwei fur
Stereo-Zusatzloutsprecher (linker u. rea-
ler Kanal) und eine fiir Mono-AuBen-
lautsprecher.
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Bild 1 Schaltung des NF-Verstarkers bei Stereobetrieb. Die Basis kann durch AnschluB von Zusatz-
laufsprechern (links, rechts oder beidseitig) beliebig verbreitert werden. Die Seitenlautsprecher des
Rundfunkgeriites kiinnen dank der Schaltbuthsen beliebig auBer Betrieb gesetzt werden.

Stereobetrieb als NF-Vorverstarkung be-
nutzt; es ware bei Monobetrieb auf)er
3etrieb, wie die Schaltungsskizzen Bilder
2 und 3 zeigen.
Die Phasenumkehrstufe ist dagegen stets
erforderlich, da sowohl bei Mono als

ECc 83

Regel-
61eichsponnung

Verchspannungs-
verstarkung

R 56
17M

R36 75
390k

audi bei Stereo die Endstufe im Gegen-
takt arbeitet. Durch die gemischte Ver-
teilung der Rohrenfunktionen der EM 84
und ECC 83 konnte eine Rohre einge-
sport werden. H. Fischelmeyer

3h
R an

0,5614

RIINDFUNK
(Mono)

3e 4 k

3d 4,

Bild 2 Triodensysfem der ECC 83 ols Anzeigeversteirkerstufe fiir die EM 84

ECC 83 EM 84 ELL EO-

MONO
(TA)

Bild 3 W'rkungsweise der Schaltung bei Mono-
betrieb. Die Mono-Zusatzlautsprecherbuchse
(siehe ouch Bild 4, oben) ist an einer Serien-
schaltung eines Hochton- und des Tiefton-Aus-
gangsiibertragers argeschlossen.

0,1NF =

10 nf =

10nF =
p f =

ELL 80

EM 84

3k

lusatzlautsprecher
Mono)

An Stelle des in unseren Prinzipschaltbildern gezeigten Stereo-Tonabnehmers kann natOrlich ouch ein
Zwei- oder Vierspur-Stereo-Tonbandgerot treten.
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schaltung unter Verwendung der neuen Ho
einen besonderen Platz ein. Unsere Schaltur
Drei Wellenbereiche (UKW, K, M, 1), Ferrita
mit zwei Dioden und die neuen Zweistufen-
dieses hervorragenden Gerates in einer bei
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Bedienungskomfort beim 5195 Stereo

Der Sendereinstellknopf dient beim 5195 gleich-
zeitig zum Ausschalten der automatizchen Scharf-
abstimmung. Bild 9 nut Seite 77 zeigt den hinter
der Skala befindlichen Kontokt.

5195
pipmEc,

Ein GerCit

mit
gro(3er Schaltung

Auf diesen beiden Seiten
zeigen wir Ihnen die Schal-
tung des Spitzengerates
5195 Stereo. Automatische
UKW - Scharfabstimmung,
drei ZF-Stufen bei FM,

empfindliche Abstimman-
zeige,feldstarkeabhangige
GerauschunterdrUckung,
zwei Kurzwellenbereiche,
zweifach wirkende AM-ZF-
Bandbreitenschaltung, gro-
fles - Register

und der hervorragende
Stereo - Verstarker mit 15.

Watt-Gegentakt - Bats-End-
stt..e und vier dynamischer
Lautsprechern sind die
wichtigsten Merkmale die-
ses exzellenten Gerates.

Uber die UKW-Scharfab-
stimmungs-Automatik, Be
sonderheiten der IF-Neu-
Irclisation und die Schal-
turg der EBC 81 in Verbin-
dung mit der EM 84 berich-
tet unser Beitrag auf den
Se ten 75 ... 78 dieses Hef-
les aushihrlich.

eZecaciiipt(iinficz
Neuerungen ouch bei den GRUNDIG-Kleinformsupern
Die beliebten Zweitgerate 87 a, 92 M und 96 erhielten in dieser Saison die neue
Kombi-Endrohre ECL 86. Fijr Kleingereite mit wenigen Reihren bring! diese BesfUckung
Vorteile. Die Ausgangsleistung ist mehr als ousreichend und es liErf)t sich mit den drei
Rohren ECC 85, EBF 89 und ECL 86 sowohl auf UKW als ouch auf dem Mittel- und
Langwellenbereich eine auhergewohnlich gute Empfangs- und Wiedergabequaliteit
erreichen. Die Schaltung dieser Gereite zeigt, was EntwickiJngskunst zu leisten ver-
mag. Eine seit Jahren bestens bewahrte Grundschaltung, die nun durch die Fort-
schritte der Reihreninclustrie einen weiteren Pluspunkt erhaiten hat.
Das Musikgereit 97 a, der neichstgrolyere GRUNDIG Kleinformsuper, erhielt wie der
92 M eine Tonband-Normbuchse. Er weist die ReihrenbestOdcung ECC 85, ECH 81,
EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84 out. Es sind die Wellenbereiche UKW, Kurz-, Mittel-
und Langwelle vorhanden.
Als neues Kleinformgereit in einem formvollendeten Holzgehouse stein sich der 2140
vor. Mit der Schaltung des 97a versehen, bietet er trotz seiner geringen Abmes-
sungen eine besondere Leistung.
Der musikalische Wecker", unser Uhrengerat 66, mit hochwertigem Synchron-UIw-
werk ausgestottet, gewinnt einen immer groheren Freundeskreis. (Auf Seite 46 des
Heftes 5 6 59 der Technischen Informationen" brochten wir Einzelheiten Ober die
Arbeifsweise und Abbildungen der Schaltuhr des Gerates 66.) Fur Uhrengereite die-
ser Art ist in Deutschland noch ein grofyer Markt vorhonden.
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Der kleine Batterie-Tonbandkoffer mit der groBen Leistung

Konstante Bandgeschwindigkeit  9,5 cm/sek.  7 Transistoren  2 Germanium-Dioden  Aussteuerungs-
Anzeige mit DM 71  Hochfrequenz-Vormagnetisierung  Mithor- u. Klangregler  Autobatterie-AnschluB

Ein riditiges Tonbandgerat! Dabei netz-
unabhangig und klein in den Abmessun-
gen. Aul dieses Gerat haben schon Hun-
derttausende junger Tonbandlreunde
gewartet. Oberon Aufnahmen machen
zu konnen, iiberall Musik von hand -
lichen, kleinen Tonbandspulen spielen
zu konnen - dieser Wunsch ist nun er-
fullbar.
Mit dem TK 1 Luxus wurde ein Tonband-
koffer geschaffen, welcher in den Ab-
messungen zwor nicht grolyer als der
bekannte Niki" ist, der ober viele Merk-
male grofyerer Tonbandgerate aufweist.
Als erstes ist die konstante Bandge-
schwindigkeit zu nennen, die es erlaubt,
Bander beliebig auszutauschen. Fertig
bespielte oder out anderen Tonband-
gethten aufgenommene Bander konnen

Taste Aufnahmesperre

Betriebsartenschalter

Bild 1 Bcdienungsgriffe des TK 1 Luxus

somit auf dem TK 1 LUXJS einwandfrei
und Oberon, daheim, im Club, im Freien,
im Auto oder im Segelboot, abgespielt
werden. Ebenso lassen s:ch m t dem TK 1
Luxus durchgefuhrte Aufnahmen direkt
auf anderen Tonbandgeraien, z. B.
grof)eren Heimgeraten, abspielen.
Die Bandgeschwindigkeit betragt 9,5 cm/
sek. Es wird das Halbspurverfahren be-
nutzt. Diese Norm ist out der ganzen
Welt verbreitet und auf nahezu jedem
normalen Tonbandgerat zu finden. Also
ein ganz wesentlicher Punkt fiir die grof3e
Verbreitung eines Batferie-Tonbandge-
rates, welches haufig als Zwe,t- bzw. Er-
ganzungsgerat benutzt wr rd.
Immer mehr wird das Tonbandgerat zum
unermiidlichen Unferhalter bei allen Ge-
legenheiten, vor allem ober ouch out

Magisches Band

Schnellstoplaste

Reisen, im Urlaub, beim Camping usw.
Dos sehr geringe Gewicht und die klei-
nen Abmessungen nicht nur des Gerates,
sondern ouch der Klein-Tonbandspulen,
machen es zum hervorragenden unbe-
schwerten Begleiter und stetigen Freude-
spender.
Trotz der iiberraschend guten Aufnahme-
und Wiedergabequalitat ist der Strom-
verbrauch gering. Der Batteriesatz von
4 Monozellen und 2 Babyzellen ergibt
eine Spielzeit von ca. 12 Stunden. Oft
wird das Gerat im Auto mitgefuhrt. In
diesem Fall kann das Gerat an die 6-
Volt-Steckdose des Armaturenbretts an-
geschlossen werden, so dal) die Betriebs-
kosten praktisch entfallen. Es sind in die-
sem Fall lediglich die beiden Babyzellen
als Verstarkerzusatzspannung in Betrieb.

Aufnahme: Empfindlichkeit
Wiedergabe: Loutstarke

C)
leise lout

Aulnalme: Mithorregler
Wiedergabe: Tonblende

Mikrofon GM 1

Anschlultbuchsen

leise lout
hell dunkel
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,Nufnahmesperre

Betriebsarten-
schalter

Fiir den Betrieb im Heim steht ein Netz-
anschluhteil zur VerfOgung, welches ein-
fach an SteIle der Bodenplatte unter dem
Gerat befestigt wird. Der Tonbandkoffer
TK 1 Luxus kann somit vorteilhaff ouch
Oberall dort benutzt werden, wo er das
einzige Tonbandgerat ist. Die Jugend
wird das Gerat wegen dieser Universali-
tat besonders begri.ifyen.

Die hohen klanglichen Eigenschaften des
TK 1 Luxus sind auf die sehr guten
Gleichlaufwerte und die Gegentakt-End-
stufe mit 0,25 Watt Ausgangsleistung so-
wie auf den fur ein derartig kleines Ge-
rat beachtlich guten Rundlautsprecher
zurOckzufaren.
Die Aufnahmequalitat entspricht hohen
Anforderungen. Unter Beobachtung des
Magischen Ausrufezeichens" (Rahre DM
71) kann die Aussteuerung stets optimal
eingestellt werden, so dap die spatere
Wiedergabe sowohl lautstark als ouch
verzerrungsfrei ist. Die auffallend gute
Rauschfreiheit der Aufnahmen ist auf die
optimal ausgelegte Hochfrequenz-Vor-
magnetisierung zurOckzufijhren.

Laufwerk
Der ,TK 1 Lux.is" besitzt eine vom Niki
vollig abweichende Laufwerkkonstruk-
tion. Genau so wie bei alien groheren
Tonbandgeraten, wird ouch beim TK 1

Luxus das Band mit konstanter Geschwin-
digkeit transportiert. Au( der Tonwelle
sitzt eine grohe Schwungmasse, die fur
gute Gleichlaufeigenschaften sorqt. Der
Motor wird dutch eine Fliehkraftschalter-
Transistorregeiung in seiner Drehzahl
konstant gehalten.
Aus den Fotos sind weitere Einzelheiten
des Laufwerkes zu erkennen. Die ge-
samte Mechanik wurde bewuht so ein-
fach wie magi ch gehalten, da bei einem
transportablen Gerat Betriebssicherheit
und Wartungsanspruchslosigkeit eine
grope Rolle spielen. Beim Betrachten des
Laufwerkes (alit sofort die prazise Arbeit
auf. Nicht ein gewaltsam niedriger Preis,
sondern die solide technische Qualital
war der Leitgedanke bei der Konstruk-

Spulenhalterung

Loschkopf

AussteuerungsanzEige
(Magischer Stride DM 71)

Justierung der
Gurniriandrudcrolle

Aussteuerungs- bzw.
Lautstarkeregler

Einrastbare Schnellstoptaste

Bild 2 Ansitht des Lautwerks von oben

tion dieses neuen Gerates. Es ist eber
ein vollwertiges lonbandgerat, nur it
kleineren Dimensionen. So sind u. a. eine
Aufnahmesperre, eine Schnellstoptaste,
ein Mithorregler (bei der Aufnahme) so-
wie ein Klangregler (bei der Wieder-
gabe) vorhanden. Das Gerat ist mit 7
Transistoren und 1 Anzeigerohre be-
stOckt. Die Mechanik und Schaltung bie-
ten viele interessante Details.

Der Betriebsartenschalter (linker Hebel-
knopf) besitzt die Stellungen Rucklaul,
Aus, Wiedergabe, Aufnahme. Er ist nicht
ohne weitees in die Stellung Aufnahme
zu schalten: Urn ein unbeabsichtigtes
L6schen bespielter Bander zu verhindern,
befindet sich links vom Betriebsarten-
schalter ein Druckknopf, der mit der
mechanischen Aufnahme-Verriegelung
in Verbindung steht. Erst nach Driicken
des Knopfes wird die Sperre aufge-
hoben.

Schaltet man in Stellung Aufnahme, so
wird Ober einen Kettenantrieb der Losch-
kopf an dos Band geschwenkt. Auf)e--
dem gibt eine Nocke den angezogenen
Hebei des auf der Verstarkerplatte sit-
zenden Aufnahme - Wiedergabe - Um-
schalters frei, so do') dieser durch Feder-
kraft in seine Grundstellung (Aufnahme)
gezogen wird.

Vor dem Bandeinlegeschlitz befindet sich
die Schnellstoptaste. Beim DrOcken die-
ser Taste wird die Gummiandruckrolle
von der Tonwelle geschwenkt und qleicn-
zeitig durch Bewegen der Spannrolle der
Flachriemen zum Aufwickelteller gelok-
kert. Die Schnellstoptaste laht sich durch
Nach-vorn-ziehen einrasten.

Mit dem rechten Doppelknopf des TK
werden Lautstarke- und Klang- bzw.
Mithorregler bedient. Es ist zu beachten,
dah die Aussteuerung bei Aufnahme mit
dem kleinen Knopf eingeregelt wird. Der
grope Hebelknopf dient als Mithorregler.
Bei Wiedergabe erfolgt die Lautsti5rke-
regelung mit den- kleinen Knopf. Der
grope Hebelknopf dient dann als Kiang-
regler. Die Ziffernbeschriftung auf dem

Tonwelle

Cellonblatt gilt fOr den kleinen Knopf,
der einen Drehwinkel von 270" aufweist.
Der grope Hebelknopf regelt das Poten-
tiometer Ober eine Zahnrad-Uberset-
zung, so daft der Drehwinkel geringer ist.

Alle 8-cm-O-Spulen verwendbar
Es k6nnen samtliche 8-cm-Spulen mil
Dreizackaufnahme Verwendung finden,
ganz gleich, ob sie einen Innendurch-
messer von 45 oder 35 mm autweisen.
Auch bei Spulen mit dem kleinsten In-
nendurchmesser wird das Band e n-
wandfrei aufgewickelt, da der Wicket-
antrieb zum rechten Spulenteller ent-
sprechend eingerichtet ist. Ebenfalls ist
der Bandzug bei beiden Spulenorten
vollig einwandfrei.

Spulenverriegelung
Das Gercit ist so konstruiert worden, doh
es in jeder Loge betrieben werden kann.
Es spielt also qenau so gut, wenn es auf
dem Kopf steht, mit der Bedienungsseite
nach unten liegt oder wenn es senkrecht
steht. Dabei mu() nur stets darauf geach-
tet werden, doh die Spulen verriegelt
wurden. Bevor Spulen aufgelegt werden,
ist die Spulenverriegelung mit dem Drei-
zack des Spu'entellers in Deckung zu
bringen. Dann lassen sich die Spulen
mOhelos auflegen. Soil dos Gerat senk-
recht stehend betrieben werden oder
mochte man es (zur Vorhihrung) qanz
herumschwenken (Looping), so verdreht
man die Dreizack-Spulen-Verriegelung
urn ca. 60 ". Soil die Spule wieder ab-
genommen werden, so halt man die
Spule test und dreht die Verriegelunq
wieder so wet vor oder zurOdc, bis sie
mit dem Spulen-Dreizack zur Deckung
gebracht ist. Danach laf)t sich die Spule
mOhelos abnehmen. Die Spulenverriege-
lung ist aus e nem elastischen Kunstsfoff
hergestellt, so da) sie in der jeweils
gebrachten Loge verbleibt und rach
dem Abnehmen der Spulen nicht mehr
von neuem eingestellt zu werden braucht,
wenn Spulen gewechselt werden sollen.
Es setzt alle Zuhorer immer wieder in
Erstaunen, wenn man das Gerat wahrend
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des Spielens herumschwenkt. Dabei soli
die Bewegungsrichtung natinlich in Breit-
seite des Koffers liegen, also nicht in
Richtung der Bewegungsrichtung der
Schwungmasse (Langsseite des Koffers).
Aber ouch ein Schwenken urn die eigene
Achse (Mittelpunkt des Koffergriffs)
bringt meist noch keine nachteiliaen
Gleichlaufverschlechterungen.

Prazisions-Tonwelle mit Schwungmasse
Die guten Gleichlaufeigenschaften des
TK 1 sind im wesentlichen auf eine gut
ausgewuchtete, aufyerst prazise geld-
gerte Schwungmasse zurackzufahren.
Zwar wird die Konstanz der mittleren
Bandgeschwindigkeit von der Motor-
drehzahl-Automatik bestimmt; die fur
dos Ohr sehr kritischen schnellen Schwan-
kungen um diese mittlere Bandgeschwin-
digkeit massen allerdings durch die kine-
tische Energie einer Schwungmasse aus-
geregelt werden. Bei einem tragbaren
Gerat ergeben sich mit grofyen, langsam
laufenden Schwungmassen immer sta-
rende Gleichlaufschwankungen, wenn
das Gerat wahrend der Aufnahme oder
Wiedergabe bewegt wird. Der durch die
gespeicherte kinetische Energie erhal-
tene Schwung bewegt sich ouch dann,
gleichmafyig weiter, wenn das Gerat
geschwenkt wird. Gunstig sind in dieser
Hinsicht schnell laufende Schwungmas-
sen. Beim TK 1 wurde daher eine Ton-
welle mit relativ kleinem Durchmesser
gewahlt. Aufyerdem ergibt sich eine wei-
tere Versteifung der Gleichlaufeigen-
schaften durch den relativ starren Frik-
tionsantrieb der Schwungmasse mit dem
sehr schnell laufenden Motor. Hierdurch
werden Pendel - Bewequngen der
Schwungmasse beim Schwenken des
Gerates weitgehend reduziert.

Der Motor liegt in einem Schwenkgabel-
system. Seine mit einer Messingrolle ver-
sehene Achse wird beim Lauf des Ge-
rates auf einen geschliffenen Gummirinq
gedruckt, der auf eine plangearbeitete
Scheibe aufyulkanisiert ist. Diese steht
direkt mil der Schwungmasse in Verbin-
dung.

Von der Motorbefestigung ist noch zu
erwahnen, dqfy diese eine ganz leidite
Austauschbarkeit des Motors gestattet.
Oberhaupt wurde das ganze Gerat sehr
servicegerecht und Obersichtlich aufqe-
bout. Der Motor ist mit einer Abschir-
mung aus Mu-Metall umgeben. Er liegt
weich in Schaumstoff eingebettet, lauff
also sehr ruhig. Unmittelbar neben dem
Motor sind die Schaltetemente der Dreh-
zahlstabilisierung angeordnef. Der An-
druck des Motors auf die Gummirolle
lafyt sich mit einer Schraube, in welcher
eine Zugfeder hangt, sehr genau jusfie-

BiId 3
TK 1 bei
abgenommener
Riidcwand

ren. Diese Justierung, wie alle Obrigen,
werden im Werk einmalig richtig durch-
gefohrt und brauchen, wie monatelange
Probelaufe ergeben haben, ouch nach
longer Betriebszeit nicht mehr nach-
justiert zu werden. Far die Einhaltung
der richtigen Bandgeschwindigkeit 9,5
cm/sek. ist die genaue Ausrichtung des
Motors von Bedeutung. Seine Achse mul)
genau auf die untere Lagerschraube ge-
richtet sein. Damit ist die Gewahr fin
eine einwandfreie und verlustminimale
Friktion gegeben.
Die genaue Drehzahl des Motors (3000
U Min) latyt sich sehr leicht mit einem
kleinen Stroboskop kontrollieren. Auf
dem freien Adisstummel des Motors wird
eine kleine Scheibe befestigt, die je zur
Halfte ein schwarzes und ein weifyes

Segment ff tragt. Bei Beleuchtung mit
50-Hz-Wechselstrom soil sich it den Stel-
lungen Wiedergabe und Aufnahme ein
Stillstand der Segmente ergeben. Eine
deutliche Stroboskop-Wirkung ergibt sich
am besten bei Beleuchtung mit einer
Glimm- oder Leuchtstofflampe. Die
Motorendrehzahl wird im Werk durch
Justage des Fliehkraftschalters genau
eingestellt. Wie lunge Erprobungslaufe
ergeben haben, ist eine Nachstellung
nicht erforderlich. Die Stromaufnahme
des Motors betragf ca. 185 mA bei 6 Volt
Batferiespannung.

In den Stellungen Wiedergabe und Auf-
nahme wird eine Gummirolle gegen die
Tonwelle gedruckt. Eine sinnreiche Ein-
richtung gestattet das genaue Einstellen
der Parallelitat zwischen Gummiandruck-
rolle und Tonwelle. Damit ist ein exakter
Bandlauf gewahrleistet. Auch alle 666-
gen Bandfahrungselemente sind exakt
einstellbar. Setbstverstandlich labt sich
ouch der Kopf genauestens einjustieren.
Von der Schwungmasse aus wird Ober
einen gummierten Gewebe-Flachriemen
der rechfe Spulenteller angefrieben. In
den Stellungen Halt und Racklauf ist der
Riemen nicht gespannt. Erst in den
Schaltstellungen Wiedergabe und Auf-
nahme wird eine Spannrolle gegen ihn
aedrackt, so daft' die unterhalb des rech-
ten Spulentellers liegende Riemenscheibe
mitgenommen wird. Der Unterschied zwi-
schen der konstanten Umdrehungszahl
der Riemenscheibe und der des Spulen-
tellers - die abhangig vom jeweiligen
Durchmesser des Bandwickels ist -, wird
durch eine Rutschkupplung ausgeglichen,
Am rechtenWickelteller liegt eine Brems-
backe, die wahrend des Laufs abgeho-
ben wird.

In Stellung Rucklauf wird ein gummi-
belegtes Rad, welches von einer Riemen-
scheibe unterhalb der Schwungmasse an-
getrieben wird, an den linken Spulen-
teller geschwenkt. Gleichzeitig druckt
eine Stellschraube, die auf dem Schwenk-
hebel sitzt, gegen die Backenbremse des
linken Spulentellers und gibt diese frei.

Der Racklauf erfolgt mit einer bemer-
kenswed hohen Geschwindigkeit. Die
ROcklaufzeit einer vollen 8-cm-Spule mit
Duo -Band betragt nur 80 Sekunden.

Die Verstarker-Schaltung des TK 1 Luxus

Bei der Auslegung der Verstarkerschal-
tung wurde mit Bauelementen nicht ge-
sport. Fanf von den sieben Transistoren
befinden sich im eigentlichen Verstarker,
welcher vierstufig ausgelegt is, und eine
Gegentakt-Endstufe besitzt. Die Obrigen
beiden Transistoren dienen zur Erzeu-
gung der HF-Vormagnetisierung und zur
Drehzahlstabilisierung des Motors.

BiId 4 Blick auf die gedruckte Schaltung des TK 1
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faktor zu erreichen, w
ird die G

egentakt-
E

ndstufe m
it einer starken G

egenkopp-
lung betrieben. H

ierzu 1st am
 A

usgangs-
O

bertrager eine sym
m

etrische W
icklung

vorhanden, an der die beiden E
m

itter
liegen. E

s handelt sich um
 eine reine

S
pannungs-G

egenkopplung.
D

er K
lirrfaktor der G
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ndstufe
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 1
Luxus liegt bei 2,5°'o. M
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ert?
D
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eit es
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etrieb m
it eingebautem

Lautsprecher handelt. D
a m
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T

K
1

Luxus aber m
it einem

 T
onband-
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elshes auch im

 H
eim
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ird, soil auch die voile A

uf-
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e-Q
ualitat

bei
der W

iedergabe
O

ber R
undfunkem

pfanger oder M
usik-
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irkung
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m
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uch in diesem

 F
all

1st
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G
egentakt-A

usgangsstufe in B
etrieb, so

doh an sie die gleichen F
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ie an einen hochw
er-

tigen N
F

-V
orverstarker.

D
ie

A
bschaltung des T

onbandgerate-
Lautsprechers geschieht autom

atisth beim
E

instecken des A
nschluhkabels N

r. 259.
D
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it einem

 M
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w
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nschluhbuchse des
T
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D
ie N

F
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ohm

ig (ca. 5 52), so daf) ohne w
eiferes

beliebig
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V
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en.
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 F
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K
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nodenspannung ist eine
getrennte W

icklung vorhanden. S
ie isf so

dim
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assersfoff - W
iderstandes

oder
eines zur D

ynam
ik-R

egelung verw
ende-

ten
G

lO
hlam

pchens.
E

in
yam

S
trom

durchflossener G
liihfaden hat bekannf-

lich die E
igenschaft, im

 kalten Z
ustand

einen geringen W
iderstand, im

 heihen
Z

ustand dagegen einen groheren W
ider -

stand aufzuw
eisen. F

lief)t nun ein S
trom

durch einen derartigen G
liihfadenw

ider-
stand, so bew

irkf ein starker w
erdender

S
trom

 einen A
nsfieg des W

iderstandes,
ein schw

acher w
erdender S

trom
 dagegen

ein A
bsinken des W

iderstandes. D
iese

enfgegengesetzt gerichtete W
irkung fart

also zu einer S
trom

sfabilisierung. W
ir

haben es hier also m
it einer zw

ar recht
einfachen, jedoch w

irkungsvollen S
tabi-

lisierungs-A
utom

atik zu tun. F
ur die A

b-
blockung der H

ochfrequenz liegt parallel
zum

 H
eizfaden ein K

ondensator (C
 25;

0,27 !IF
).

D
urch die sehr qute H

F
-S

ym
m

etrie w
ird

ein A
ufnahm

e-R
auschabstand von O

ber
40 dB

 erreicht. D
ie vorhergehende L6-

schung durch einen P
erm

anentm
agneten

ergibt
keine

V
erschlechterung

des
R

auschabstandes, da die nachfolgende
H

F
-V

orm
agnetisierung so grof)

1st, daf)
in den M

odulationspousen eine vollige
E

ntm
agnetisierung

erfolgf.
D

er
A

uf-
nahm

e-R
auschabstand

ist
sogar

noch
besser

als
der

W
iedergabe-R

ausch-
abstand.
U

berlagerung von N
F

 und H
F

 durch
S

erienschaltung der W
icklungen

U
m

 eine optim
ale A

usnutzung der H
F

-
E

nergie
zu

gew
ahrleisten, w

urde die
S

erieneinspeisunq der H
F

 in den N
F

-
A

ufsprechstrom
kreis angew

andf. D
ie N

F
w

ird einer getrennten S
ekundarw

icklung
des

G
egentakt - A

usgangsU
bertragers

entnom
m

en. Z
w

ischen dieser W
icklunq

und der H
F

-E
inspeisunq liegt ein

39-k52-
W

idersfand
(R

 29),
der

die
N

F
-A

uf-
sprechstrom

-F
requenzkurve

linearisiert.
D

er Q
uellw

iderstand liegt dadurch w
eit

O
ber dem

 S
cheinw

idersfand des A
uf-

sprechkopfes, so daf) sich der induktive
und som

it frequenzabhangige W
ider -

stand des K
opfes nicht ungunstig out den

F
requenzganq des S

trom
es ausw

irken
kann. D

ie im
 S

prechsfrom
kreis liegende

W
icklung der H

F
-G

eneraforspule isf zu
einem

 T
eil als R

esonanzkreis (f
40 kH

z)
ausgebildef,

die
V

erlangerung
der

W
icklung sorqt dafO

r, daf) die ben6figte
hohe H

F
-S

pannung erhalten w
ird. B

ei
richfiger E

instellunq steht hier eine H
F

-
S

pannung von ca. 30 V
olt. D

er richtige
A

rbeitspunkt w
ird allerdings nicht nach

der H
F

-S
pannung, sondern in

O
blicher

W
eise nach dem

 im
 S

prec:hkopfstrom
fliehenden

H
F

-S
trom

eingesfellt.
A

m
m

asseseitigen E
nde des S

prechkopfes
qem

essen, soil ein H
F

-S
trom

 von 1,3 m
A

fliehen. D
ie E

insfellung w
ird m

it dem
R

egelw
iderstand R

 28 (100 1(52) vorge-
nom

m
en, der zusam

m
en m

it C
 16 (300 oF

)
eine m

ehr oder w
eniger starke H

F
-E

in-
speisung erm

oglitht. D
er E

instellbereich
liegf zw

ischen 0,9 ... 1,6 m
A

, so dah also
ein genugend grof)er S

pielraum
 fur die

opfim
ale A

rbeitspunkt-E
insfellung

vor-
handen ist.
S

pannungsverdopplerschaltung H
it

N
F

-A
ussteuerungsanzeige

V
on der A

ufsprechw
icklung des A

us-
gangsuberfragers

w
ird

die
A

nzeige-
spannung fur den M

agischen S
trich"

abgenom
m

en. D
ie N

F
-S

pannunq betragt
hier ca. 5 ... 8 V

olt. D
ieser W

ert w
are

fur die V
ollanzeiqe des Leuchtsfriches

nicht ganz ausreichend. D
eshalb w

urde
eine S

pannungsverdopplerschaltung an-
gew

andt. D
er hierm

it gew
onnene O

ber-
schuh lahf jetzt m

itfels des R
egelw

ider-
sfandes R

 30 (500 1(52) eine E
instellm

og-
lichkeit von ±

 4 V
olt zu. D

ieser W
ider -

stand w
ird im

 W
erk so eingestellf, dah

bei
1,5 m

A
 N

F
-S

prechsfrom
 (V

ollaus-
steuerung) der Leuchtstrich gerade ge-
schlossen ist.

In diesem
 F

all entsteht am
G

itter der D
M

 71 eine negative G
leich-

spannung von - I
V

, die naturlich nur
m

it einem
 hochohm

igen R
ohrenvoltm

eter
(z. B

. R
V

 2) gem
essen w

erden kann.
M

ithorregler bei A
ufnahm

e
W

ie bei grof)en T
onbandgeraten ublich,

besitzt auth der T
K

 1
Luxus" eine M

it-
horm

aglichkeit bei A
ufnahm

ebetrieb. In
S

tellung A
ufnahm

e w
ird der K

ontakf
21-22 geaffnet. D

am
it heat der Lauf-

sprecher nicht m
ehr unm

ittelbar am
 V

er-
starkerausgang (niederohm

ig), sondern
am

 P
otentiom

eter R
 36, dos bei W

ieder-
gabe els K

langregler geschaltet isf, nun
aber als M

ith6r-Lautstarkeregler w
irkt.

D
ie M

ithor-Laufstarke
ist

unabhangig
von der P

egelregelung (R
 8) und 1610

sich bis auf N
ull herunterregeln.

D
ie S

chaltung des T
K

-1-Laufw
erks

W
ie

schon
eingangs

hervorgehoben,
arbeitet das G

erat m
it konstanter B

and-
geschw

indigkeit. U
nferschiedliche B

atte-
riespannungen w

erden von einer M
otor-

T
ransisfor-A

utom
atik ausgeglichen. D

er
M

otor w
ird m

it 6 V
olt betrieben. D

ieses
hat den V

orteil, dah m
an den T

onband-
koffer T

K
 1

Luxus ohne w
eiferes an die

O
berw

iegend benutzten 6-V
olf-A

utobat-
terien anschliehen kann. Im

 T
onband-

koffer
selbst w

erden
kir

die
6-V

olt-
M

oforspannung vier hintereinander ge-
schaltete M

onozellen zu je 1,5 V
olt ver-

w
endet. E

s
ist

eine besondere B
uchse

fur den A
nschluf) einer A

utobatterie ein-
gebaut. D

iese besifzt einen K
ontakt, der

beim
 E

infU
hren des S

teckers (A
utobatfe-

rie-A
nschluhkabel T

yp 256) die M
ono-

zellen vom
 M

otorenstrom
kreis

trennt.
D

iese w
erden also nicht zu irgendw

el-
then P

ufferzw
ecken herangezogen und

k6nnen daher ouch ganz entfernt w
er-

den, w
enn das G

eraf nur im
 A

uto betrie-
ben w

ird.
E

rforderlich sind allerdings
stets zw

ei B
abyzellen, die die 6-V

olf-
S

pannunq auf 9 V
olt - als B

etriebs-
spannung fur den H

F
-G

enerator und den
V

erstarker - aufstocken.

D
er V

erstarker allein konnte - w
ie bei

R
eisesupern O

blich - ouch (U
r 6 V

olt
ausgelegf w

erden; fur den leistungsstar-
ken H

F
-G

enerator, der ja auch die A
us-

steuerungs-A
nzeigerohre m

it zu versor-
gen hat, sind 9 V

olt jedoch gunstiger,
zum

al sich hierdurch auch eine gew
isse

R
eserve ergibf, die w

iederum
 der A

us-
nutzbarkeit

des
B

atteriesatzes
zugufe

kom
m

t.

A
utom

atische K
onstanthaltung der

M
otor-D

rehzahl durch T
ransistor-

steuerung fiber F
liehkraftschalter

Im
 M

otorenstrom
kreis

liegt
ein

33-52-
V

orw
iderstand. D

ieser ist durch die E
m

it-
fer-K

ollektor-S
trecke

eines
T

ransistors
O

C
 602 spez. O

berbruckt. D
er M

otor ist
m

it einem
 F

liehkraflkontaktschalter aus-
gestattet, dessen K

ontakt sich bei hoher
w

erdender D
rehzahl offnet. D

iese S
chell-

offnung und -schliehung sfeuert die B
asis

(also die S
feuerelekfrode) des T

ransi-
stors. Im

 R
uhezustand

1st der S
challer

geschlossen und es heat die B
asis am

K
ollektor. D

adurch ergibt sich ein nied-
riger Innenw

iderstand der S
tredce E

m
it-

ter - K
ollekfor; der 33-52-W

iderstand
w

ird also w
eitgehend iiberbruckt, so daf)

der M
otor einen h6heren S

trom
 aufnim

m
f

und die D
rehzahl steigt. A

b einer be-
stim

m
ten D

rehzahl offnet sich durch die
F

liehkraftw
irkung der S

chaltkontakt des
M

otors. D
adurch w

ird die V
erbindung

B
asis - K

ollektor des T
ransistors w

ieder
aufgehoben. D

er Innenw
iderstand w

ird
w

ieder
hoher,

die
M

otorendrehzahl
sinkt, und zw

ar sow
eit, bis der F

liehkraft-
schalter w

ieder in die G
rundstellung zu-

ruckgefallen
1st.

E
in

E
lektrolytkonden-

sator C
 29 (100 'IF

) sorgt fur eine aus-
geglichene A

rbeifsw
eise und som

it fur
einen ruhigen Lauf. D

ieses S
piel w

ieder-
holt sich nun standig von neuem

. A
ller-

dings geht die R
egelung, also dos ab-

w
echselnde O

ffnen und S
chlief)en des

F
liehkraftkonfaktes

nicht
in

spurbaren
Z

eitabstanden vor
sich, sondern ganz

schnell. E
s

stellt sich dadurch eine be-
stim

m
te konsfante D

rehzahl ein, do dos,
schnelle

W
echselspiel

ja
gegenlaufiq

w
irkt,

also
eine

A
utom

atik
darstellt.

D
iese w

irkt nun nicht nur auf A
bw

ei-
chungen der B

atferiespannung, sondern
auch out U

nterschiede in der m
echani-

schen B
elastung des M

otors.
D

ie
D

rehzahl-S
tabilisierungs-A

utom
atik

arbeitet so gut, daf) sich bei S
pannungen

von 4,3 V
olt bis 7,5 V

olt stets die richtige
M

otor-D
rehzahl von 3000 U

 M
in. ergibf.

S
om

it ist ouch bei abfallender B
atterie-

spannung oder beim
 A

nschluf) im
 K

raft-
fahrzeug (im

 Ladezustand der W
agen-

batterie) G
ew

ahr fur die richtige B
and-

geschw
indigkeit von

9,5
cm

/sek.
ge-

geben.
In der B

efriebsart R
ucklauf isf die Iran-

sistor-R
egelautom

atik auf)er B
etrieb. D

ie
S

trom
zufuhrung erfolgt

in diesem
 F

all
nicht O

ber den K
ontakt 6-7 (A

ufnahm
e-

W
iedergabe), sondern O

ber 5-6 (R
O

ck-
lauf).
D

ie im
 M

otorenstrom
kreis eingefugfen

F
erritperlen dienen der U

nterdrikkung
von M

otorkollektor-S
torstrahlungen. D

ie
K

ondensaforen C
 27 und C

 28 (je 5000 pF
)

sow
ie auch C

 29 (100 tiF
) unterstutzen

diese W
irkung. D

arO
ber hinaus liegt in

der S
trom

versorqungsleitunq der V
er.

starkerplatte eine kom
plette S

iebkette,
bestehend aus dem

 E
lektrolytkonden-

safor C
 24 (750 !IF

), der D
rossel B

V
 9030

-515 und dem
 E

lektrolytkonden5ator
C

 22 (1000 !IF
).
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Der Eingangsanschltai des TK I Luxus
Fur Aufnahme und Wiedergabe ist eine
Buchse vorhanden, deren Anschliisse der
Normbuchse nach DIN 41524 entspricht.
Die Anschlufybuchse ist im Schaltbild
allerdings mit von der Normbuchse ab-
weichenden Ziffern versehen, denn es
handelt sich hier urn eine Schaltbuchse,
die nach Einfiihren eines Steckers mit
Mittelstift die Abschaltung des einge-
bauten Lautsprechers vornimmt. Auf die
Normbuchsen-Anschluf3ziffern iibertra-
gen, entspricht Kontakt 6 dem Norm-
anschluly 1, also dem Aufnahme-Ein-
gang, Kontakt 2 dem Normanschluf) 3,
also dem Wiedergabe-Ausgang. Kon-
takt 4 ist gleichbedeutend mit Norm-
kontakt 2 und stellt den Masseanschluly
dar.

Die Einganqsbuchse client sowohl for
Radio- als ouch fiir Mikrofon-Anschluf).
Damit sich in Zusammenschaltung mit
dem Radio-Diodenausgang - der
neuerdings im Rundfunkgerat nur einen
hochohmigen Vorwiderstand aufzuwei-
sen braucht - die erforderliche Span-
nungsfeilung ergibt, wurde die Eingangs-
buchse mit einem 10-W-Widersfand ab-
geschlossen. Es kannen Eingangsspan-
nungen von 0,2 mV ... 100 mV ohne
Obersteuerung verarbeitet werden. Die
Transistor-Eingangsstufe weist eine grope
Empfindlichkeit auf. Sie ist vor allem
deshalb notwendig, weil dos magneti-
sche Mikrofon GM 1 mit einer Impedanz
von 1,5 ki2 (bei 1000 Hz) nur eine Span-
nung von 0,2 mV Oar abgibt.

Zahlreiche Tonband-Amateure mochten
an Stelle des GM 1 ein hochqualitatives
Mikrofon, also ein dynamisches Mikrofon
verwenden. Dynamische Mikrofone kir
Tonbandgerate besitzen durchweg hoch-
und niederohmige Anschlusse, da Uber-
trager mit einem Ubersetzungsverhaltnis
von 1:10 ... 1:15 im Mikrolongehause
eingebaut sind. Der auf Kontakt 1 des
Mikrofonsteckers herausgefiihrte hoch-
ohmige" Anschluf3 erlaubt ohne weiteres
noch eine gute Anpassung an den Ein-
gang des TK 1. Gralyere Verlangerungen
der (hochohmigen) Leitung sind ober
ouch hier, wie bei alien iibrigen Ton-
bandgeriaten, nicht zweckmial3ig. Ubli-
cherweise werden in solchen Fallen Ver-
langerungsschniire mif eingebauten Zwi-
schenikertragern benutzt und auf der
niederohmigen Seite -also beim Mikro-
fonstecker vom Kontakt 3 aus - ver-
langert. Am Kontakt 3 liegt bekanntlich
bei dynamischen Mikrofonen stets der
niederohmige Anschluly.

Audi niederohmiger Mikrofon-Anschlufi
moglich
Dank der hohen Eingangs-Empfindlich-
keit des TK 1 'carmen dynamische Mikro-
fone sogar niederohmig angeschlossen
werden, also ohne einen im Mikrofon
eingebauten bzw. in einer Verlange-
rungsleilLmq befindlichen Zwischeniiber-
trager. Naturlich ist die Aufnahme-Emp-
findlichkeit nicht mehr so hoch, aber bei
naher Besprechunq des Mikrofons, wie
es haufig der Fall ist, vallig ausreichend.
Eine Verlangerungsleitung besteht dann
einfach aus einer zweiadrig verdrillfen
oder abgeschirmfen Leitung, bei der die
heif3e" Ader im Kupplungsteil auf Kon-
takt 3 urd im Steckerteil auf Kontakt 1
gelotet wird. Dieser Hinweis ist vor allem
fiir den grof3en Kreis der technisch inter-
essierten Tonbandfreunde gecacht. Wie
die verschiedenen GRUNDIG Mikrofone
geschaltet sind und welche Verlange-
rungskabel es gibt, kann unseren Jech-
nischen ;nformationen" Heft 5 6 1959,
Seiten 17...25 entnommen werden. Hier
brachten wir ouch die Frequenzkurve des
magnefischen Mikrofons GM 1. (Das TK-
1-Mikrofon GM 1 L entspricht bis auf die
Farbe und den Schriftzug dem bisheri-
gen Mikrofon GM 1.)

WerdenMikrofone mit hoch- und nieder-
ohmigem Anschluf) verwendet (also die
Typen GDM 12, GDM 15, GDM 121,
GBM 125), so ist bei Wiedergabe der
Mikrofonstecker herauszuziehen. An-
dernfalls kann sich iiber Kontakt 3 (nie-
derohmiger Mikrofonanschluf)), auf dem
jetzt der Ausgang des Tonbandgerates
liegt, eine Ruckkopplung bilden. Zwar
besteht durch den Kontakt k 4 eine Tren-
nung der Eingangsleitung, trotzdem ge-
niigt der geringe Ubersprechwert, urn
eine Selbsterregung anzufachen, da der
Mikrofoniibertrager in Stellung Wieder-
gabe die NF-Ausgangsspannunq hoch-
transformieren und als Ubersprechwert
auf den Eingang zurackfahrer

Bei Verwendung des mcgnetischen
Mikrofons GM 1 oder von Mikrofonen,
die Ober niederohmige Verlangerungs-
leitungen angeschlossen sind, braucht
der Stecker natiirlich nicht herausgezo-
gen zu werden.
Bei dieser Gelegenheit soil gleich noch
die Bedeutung des Schaltkontaktes 1-2
am masseseifigen Lautsprecheranschlul)
erklarf werden. Die Laufsprecher-
Schwingspule liegt Ober dem Schalt-
kontakf der Eingangsbuchse an Masse.
Verwendet man nun dos Kobel Nr. 259,
so wird der Schallkontakt innerhalb der

Phono-Zwischenstecker 292

Bild 14 Plattenspieler-AnschluB beim TK 1 Luxus unter Verwendung des Phono-Zwischensteckers Typ 292
(rechts: GRUNDIG Wechsler GW 10)

Anschlulybuchse geoffnet. Die hierdurch
vorgerommene Abschaltunq des einge-
bauten Lautsprechers soil ober nur bei
Wiedergabe wirksam sein (damit der
eingebaute Lautsprecher nicht mitspielt,
wenn die Wiedergabe iiber ein Rund-
lunkgerat oder einen Musikschrank er-
lolgt); bei Aufnahme, z. B. beim Ober-
spielen von Schallplatten out Band,
schatzt man doch gern eine Mithor-
maglichkeit. Deshalb wird in Stellung
Aufnaime der Schaltkontakf 1-2 ge-
schlossen.

Wie wird ein Plattenspieler am TK I
angeschlossen!

Der niederohmige Eingang des TK 1 (ca.
10 kS2) IWO den direkten Anschluly eines
Plattenspielers mit Kristall-Tonarm selbst-
verstandlich nicht zu. Aulyerdem liegt
bekanntlich der Anschlufy eines Tonab-
nehmers auf Kontakt 3 des Normsteckers
und nicht auf Kontakt 1, der mit dem Ein-
gang des TK 1 in Verbindung kommt.
Beide Unterschiede werden jedoch kor-
rigiert durch Verwendung eines kleinen
Zusatzteils: des Phono-Zwischensteckers
Typ 292. Fur die Anpassunq des hoch-
ohmigen Kristall-Tonabnehmers an den
10-k52-Eingang enthalt dieser Zwischen-
stecker einen 500-kit-Vorwiderstand, der
zwischen Kontakt 3 der Buchsenseite und
Kontakt 1 des Stedcerteils liegt.

Bild 1A zeigt den Anschluf) des GRUNDIG
Stereo-Plattenwechslers GW 10 an den
Tonbandkoffer TK 1 Luxus unter Zwi-
schenschaltuno des Phonosteckers 292.
Da fast nur Monoschallplatten auf Mono-
Tonbandgerate iiberspielt werden, er-
iibrig4 sich bei einem Stereo-Schallplat-
fenspieler die Zusammenlegung beider
Tonabtaster-Kanale auf Kontakt 3. Le-
diglich beim Oberspielen von Stereo-
Schallplatten sate dieses zweckmahi-
gerweise vorgenommen werden, urn
nicht nur einen Einzelkanal aufs Band zu
bekommen. Hat man iibrigens einen
niederohmigen magnetischen Tonabneh-
mer, so kann dieser - unter Verzicht
einer Frequenzgangkorrektur - ouch
direkt angeschlossen werden. Die Ein-
gangsempfindlichkeit ist vallig aus-
reichend.

Welches Band zum TK 1!
Botteriebetriebene Tonbandgerate ha -
ben naturgemaiy einen geringen Band-
andrJck. Daher sollen nur solche Bander
verwendet werden, die sehr schmiegsam
sind. Zu empfehlen ist neben unserem
Langspielband (BASF LGS 35) vor allem
dos Doppelspielband. Diese Bander bie-
fen Gewahr fur einen einwandfreien
Band-Kopf-Kontakt. Standardbander so-
wie altere, schon haufig benutzte Bander
sind weniger geeignet. Da auf 8-cm-
Spulen nur Langspiel- und Doppelspiel-
bande geliefert werden, hat der Hand-
ler keinerlei Schwierigkeiten mit der rich-
tigen Bandauswahl. H. Brauns

Hinweis
in der Bundesrepublik und in West -Berlin):

Die Aufnahme urheberrechtlich geschotzter Werke
der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung
der Urheber bzw. deren Interessenvertretungen
und der sonstigen Berechtigten, z. B. GEMA,
Buhnenverloge, Verleger, Hersteller von Scholl-
platten usw. gestattet.
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Zoots Mtcsywe0-6etwol
Seine mechanischen, magnetischen und elektroakustischen Eigenschaften

Die Anwendung des Magnetbandes als Schallspeicherungsmittel ist aufwrordentlich viel-
seitig, weshalb hier eine Beschrankung auf die Anwendung bei Heimtonbandgeraten
gerechtlertigt erscheint. Die Entwicklung von Magnetbandern for Heimtonbandgerate war
in den letzten Jahren durch eine stetige Oualitatssteigerung gekennzeichnet. Diesem
Umstand ist es zu einem wesentlichen Ted zu danken, dal) die Klangqualitat von Heim-
tonbandgeraten gesteigert und die Wirtschaftlichkeit erhoht werden konnte.
Die Verwirklichung der bei Heimtonbandgeraten oblichen Klangquolitat setzt bestimmte
mechonische, magnetische und elektrookustische Eigenschaften des Bandes vorous. Diese
Eigenschaften und ihre Zusammenhiinge sollen nachfolgend im einzelnen besprochen
werden.

Mechanische Eigenschaften
Zwischen den mechanischen, magneti-
schen und elektroakustischen Eigenschaf-
ten des Magnetbandes besteht ein welt-
gehender wechselseitiger Zusammen-
hang.

Das moderne Schichtband besteht aus
einem Kunststofftrager und einer Ma-
gnetschicht. Als Trager wird Azetylzellu-
lose, Polyvinylchlorid (PVC) und Poly-
ester (PE)-Folie verwendet. Das klassi-
sche Kunststofftragermaterial, die Azetyl-
zellulose, hat gegenaber PVC und PE
den Hauptnachteil einer geringeren Ein-
reit)festigkeit der Kanten, vor allem im
ausgetrodmeten Zustand. Die Magnet-
schicht setzt sich aus Eisenoxyd und Lack
zusammen und wird als Dispersion in
einer Giehmaschine auf die Tragerfolie
autgetragen. Die Oxyde sollen beim Be -
gut) in der Dispersion gleichmalyig ver-
teilt sein und nicht durch Zusammenbal-
lungen die Oberflachenglatte beein-
trachtigen.

Der Trager gibt dem Band die mechani-
sche Festigkeit, dos Eisenoxyd verleiht
ihm die magnetischen Eigenschaften.

Bei der Benutzung des Magnetbandes
auf einem Tonbandgerat treten haupt-
sachlich Krafte in Langsrichtung des
Bandes auf.

Diese Krafte und die im Gerat magliche
erhohte Temperatur durfen die elektro-
akustischen Eigenschaften des Bandes
nicht beeintrachtigen. Die Dehnungs-
festigkeit und Quersteifigkeit des Bandes
sind wichtige mechanische Merkmale.

Unter gar keinen Umstanden diirfen die
Zugkrafte in einem beliebigen Betriebs-
zustand des Gerates so grof) werden,
daf) plastische Verlormungen auftreten
k6nnen oder gar die Zerreifygrenze er-
reicht wird. Ein dauerhaft vertormtes,
d. h. welliges Band, schlielyt eine ein-
wandfreie Aufnahmequalitat praktisch
aus. Trotz der Festigkeitsforderungen
muff dos Band moglichst schmiegsam
sein. Hinzu kommt die Forderung nach
moglichst glatter Oberflache, urn einen
guten Kopfkontakt zu ermoglichen. Ge-
rade bezuglich der Schmiegsamkeit und
Oberflachenglatte wurden in jungster
Zeit gute Fortschritte erzielt. (BiId 1).

Bild 2 Bondoberflache GRUNDIG Vierspurband.
Mikroskopische VergraBerung = 180 x; LM =
0,58 am. Mikro-Interferermaufnahme

Gesamtdicke des Normalbandes betraqt
im Vergleich dazu 52 urn und die des
Langspielbandes 37 jun.

Die mechanischen Eigenschaften der
Magnetbander sind unter DIN 45512,
Blatt 1, zusammengefahf. Die hier ge-
troffenen Festlegungen reichen fur die
zur Zeit stark in der Verbreitung zuneh-
mende Vierspurtechnik nicht aus. Die
Vierspuraulzeichnung bringt eine Ver-
ringerung der Spurbreife auf 1 mm und

Bad 1
Rauhe und glatte Oberflachen handelsoblicher MagnetbEnder. Mikroskopische VergroBerung = 120 x

Bander mit PVC- und PE -Trager wurden
durch neue Bearbeitungsverfahren so
verbessert, dal) die Reduzierung der.
Banddicke auf 26 jun Gesamtdicke bei
dem sogenannten Duo -Band ohne
Festigkeitseinbuf)e erfolgen konnte. Die

Ein elektrookustischer BandmeBplatz im GRUNDIG Tonbandlobor

damit erschwerte Kontaktbedingungen.
Die Verringerung der Kopfkontaktflache
erfordert erhohte Anforderungen an
Glatte und Schmiegsamkeil der Bander.
Das neue GRUNDIG Vierspurband tragt
den gestellten Anforderungen weit-
gehend Rechnung. (BiId 2). Altere Ban-
der, die den neuen Anforderungen nicht
geniigen, k6nnen nur unter Oualitatsein-
buf3en auf Vierspurgerafen verwendel
werden, weshalb von ihrer Verwendung
abgeraten wird.

Magnetische Kenngrafien

Die magnetische Grundsubstanz der
magnetisierbaren Schicht besteht aus
einer braunen Modifikation (;- Fe 2 O:1)
von Eisenoxyd. Eine andere Form von
Eisenoxyd, der Magnetit, kommt als Erz
in der Natur vor und hat dem Magnetis-
mus seinen Namen gegeben. Das Eisen-
oxyd des Magnetbandes gehort nach
seinem Strukturaufbau zur Werkstoff-
gruppe der Ferrite.

Das braune Eisenoxyd wird durch eine
Fallung aus Eisensalzlosung gewonnen.

Durch Steuerung dieses Prozesses konnen
mit der Teilchengrof)e und Teilchenform
ouch die magnetischen Eigenschaften
entscheidend beeinfluf)t werden. Das
Eisenoxyd schatft sozusagen die magne-
tischen Voraussetzungen des Bandes.
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Naturlich konnen die magnetischen
Eigenschaffen der Schicht nicht gleichge-
setzt werden mit denjenigen der Oxyde,
da die Oxyde neben dem Lack nur einen
bestimmfen Anteil der Magnetschicht
ausmachen.

Zum besseren Verstandnis des Magne-
fisierungsvorganges werden die wichtig-
sten magnetischen Kenngrahen an Hand
der Hysteresekurve 3) erlautert.

Bild 3 Neukurve und Hysteresekurve sines ma-
gnetischen Werkstoffes

Den Ausgangspunkt der Betrachtung bil-
den bewegte elektrische Ladungen, die
ein Magnetfeld im Gefolge haben. E n
Magnetfeld entsteht beispielsweise im
Inneren einer stromdurchflossenen Spule.
Die Feldstarke H (1 AW cm 1,256 Oe)
ist dem Spulenstrom und der Zahl der
Spulenwindungen proportional. Das Ma-
gnetfeld hat die Eigenschaft, beliebige
Stoffe mehr oder weniger stark zu ma-
gnefisieren. Die Einheit der Induktion B,
ein Gaul} , ist eine Kraftlinie pro cm'
oder 10-8 Volt  Sec cm'. Das Produkt
Induktion B mal Ouerschnitt des Stoffes
heiht magnetischer Flul) 'I'. Mitentschei-
dend fur die Induktion und damit ouch
fur den Magnetflul) ist die Permeabilitat
oder magnetische Durchlassigkeit it des
betreffenden Stoffes.

Bei den eisenahnlichen oder ferromagne-
ischen Sfoffen ist die Kraftlinienzahl

grol)er als in Luft. Zwischen der Feld-
starke H und der Induktion oder Kraft-
fluhdichte B im Innern eines Stoffes gilt
das Verhaltnis:

Induktion B (G)
-- - = -- - = Si (rel. Permeabilitat)
Feldstarke it 0H (0e)

1.,, G 4 .7 V  sec

= Oe = 109 W  cm -
_ londdeurk at iu0:11,0enrSint den I e

MAIM des leeren
Raumes

Fur die lerromagnetischen Stoffe sleigh
die Permeabilitat It gegenOber Lult
1) auf den 102 bis 106 fachen Wert an.
FOr ferromagnefische Stoffe ist die Per-
meabilitat ft jedoch keine Konstante,
sondern sie ist von der magnetischen
Feldstarke H abhangig. Den Zusammen-
hang zwischen Induktion und Feldstarke
beschreibt die Hysteresekurve (Bild 3).
Ausgehend vom magnetischen Zustand 0
durchlauft die Induktion mit ansteigen-
dem Feld die Neukurve 0 B. Fallt die
Feldstarke anschliel)end wieder auf 0,
so geht die Induktion nicht mehr auf der
Neukurve zurOck, sondern auf dem Kur-

venzweig BsRsR ist die remanente
Magnetisierung oder kurz die Remanenz
des Werkstoffes. Verandert sich die Feld-
starke von 0 nach negativen Werten -
in einer Spule beispielsweise wird die
Umkehr der Feldrichtunq durch Umkehr
der Stromrichtung bewirkt - so sinkt die
Induktion bei der Feldstarke -H c auf
Null. Den Wert - Hc der Feldstarke
nennt man die Koerzitivkraft. Der wei-
tere Verlauf erfolgt sinngemah und ist
aus der Pferrichtung der Hysteresekurve
zu ersehen. Der Maximalwerf der Rema-
nenz ist die Saftigungsremanenz R s,

wahrend Bs die Sattigungsinduktion
darstellf. Saftigungsremanenz und Koer-
zitivkraft sind die wichtigsten Kenngrol)en
eines ferrorragnetischen Werkstoffes. 1st
die Koerzitivkraft H c graher als 10 Oe,
so spricht man von hartmagnefischen,
andernfalls von weichmagnetischen
Werkstoffen. Dos Eisenoxyd des Magnet-
bandes ist Fartmagnetisch.
Das moderrse Magnetband fur Heimton-
bandgerate besitzt eine Koerzitivkraft
> 300 Oe uid eine Sattigungsremanenz
von 600 bis 700 Gauf3. Die Saffigungs-
feldstarke Hs liegt etwa um den Faktor
zwei h6her als die Koerzitivkraft. Hart-
magnefische Werksloffe sind nach der
Magnetisierung Permanentmagnete. Fur
die Magnetschicht des Bandes gelten
daher allgemein die Gesetze der Per-
manentmagnete. Doch bei den Eisen-
oxyden handelt es sich noch in verschie-
dener Hinsicht urn einen Sonderfall. Die-
ser Sonderiall ist schon durch die Tat-
sache gegeben, dal) die Kristalle sehr
klein sind und auherdem verschieden
dicht und nach verschiedenen Raumrich-
fungen orienfiert oder audi unorienfiert
in der Magnetschicht gelage-t sein
'carmen.
An Kristallformen sind kubische und
stabchenfarmige Eisenoxyde 4) ge-
brauchlich. Die Kantenlange der WOrfel
liegt bei 0,1 urn, die Liiingsachse der
Stabchen zwischen 0,5 -1 firm Als gun-
stigstes Ve-haltnis zwischen Quer- und
Langsachse der Stabchenkrisfalle wird
' bis ' angesehen. Die magnetischen
Kenngrahen der Einzelkristalle werden
durch die Anisolropien (Kristall, Form,
Spannungsanisotropie) stark beeinfluht.
Bei der Einbettung der Oxyde in das
Bindemiftel der Magnetschicht sollen die
Teilchen durch geeignete Lagerong die
energetisch gunstigsten Vorausseizungen
schaffen. Dies wird durch magnefische
Vororientierunq der Kristalle beim Be-
guf3 in Richiung der zu erwartenden Ma-
gnetisierung erreicht. Eine Vororientie-
rung unler Ausnutzung der Kristall- und

Re Os
ate

b gas _

Formanisofropie bringt eine willkom-
mene Steigerung der Remanenz und do:
mit der Empfindlichkeit. Ebenfalls als
Steigerung der Bandempfindlichkeit wirkt
sich ein haherer FOIllaktor der Magnet-
schicht aus. Der Oxydanfeil des Magnet-
schichtvolumens betragf 30 - 40 "Ai. Zur
Steigerung der Bandempfindlichkeit bei
hohen Magnetisierungsdichten, also klei-
nen aufgezeichneten Wellenlangen, sind
hohe Koerzifivkrafte erforderlich. Damit
gelangen wir zu jenen Eigenheiten des
Bandes, die mit den Befriebsbedingun-
gen des Tonbandgeridtes zusammen-
hangen.

Geriitebetriebsdaten und
Bandkenelinlen
Die phys.ikalischen Bandeigenschaften
mOssen weitgehend mit den Betriebs-
bedingungen der Gerate in Einklang
gebracht werden. Insbesondere ist die
Baidgeschwindigkeit mit den angestreb-
ten elektroakustischen Eigenschaften zu
koordinieren. Hinzu kommt die sinnvolle
Aussteue,ung der Magnetschicht durch
das Sprechkopfspaltleld, der Ablastvor-
gang und der elektrische Pegelausgleich
(Entzerrung) der Wiedergabespannung
Ober den gesamten Obertragungsbereich.
Diese wechselseitigen Zusammenhange
kamen in diesem Rahmen naturgemah
nicht erschapfend behandelt werden,
doch sollen sie zumindest in den Grund-
zagen adgezeigt werden. Ober verbind-
liche Richtlinien der Gerateseite ist in
dem Normenblatt DIN 45511 und Ober
die Elektroakustik der Bander in dem
Normenblatt DIN 45512, Blatt 2, einiges
ausgesagt. Die Entzerrer-Richtlinien er-
geben sich praktisch aus dem Normen-
blatt kir Bezugsbander nach DIN 45513
und aus dem fur die Elektroakustik der
Bander.
Alle Richtlinien haben den Zwedc, die
Benutzbarkeit von unbespielten oder
bespielten Bandern auf beliebigen Ma-
schinen zu ermaglichen.
Wie kommt es nun zur Magnetisierung
der Magnetschicht, deren Partikel bereits
als hartmagnetische Kristalle charakte-
risiert wurden? Ein magnefisierendes Feld
erzeugt in einem magnetischen Werkstoff
entlang der Feldrichfung eine aneinan-
dergereihte Folge von Elementarmagne-
ten, die mit ihren ungleichnamigen Pol-
enden aneinanderliegen. Solche Perma-
nentmagnete lassen sich mit beliebiger
Richtung ouch in die Magnetschicht des
Bandes legen. Den drei Raumkoordina-
fen entsprechend lassen sich drei extreme
Magnetisierungsrichtungen der Magnet-
schicht unferscheiden. Bild 5 zeigt die

Mid 4
Kubische und stabchenformige Kristalle von Eisenoxyd Elektrcnenmikroskopische VergroBerung 4000 x
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Bild 5 Magnetisierungsarten mit Wechselstrom
a = Langsmagnetisierung: b = Quermagnetisie-
sung; c = Transversalmagnetisierung

drei Magnetisierungsarten, wobei das
Magnetfeld jeweils einen sinusformigen
Verlauf hat. Ein periodisches Wechsel-
feld erzeugt im Gegensatz zum Gleich-
feld eine Folge von Permanenfmagne-
ten, die mit gleichnamigen Polen an-
einanderliegen. Die Elementarmagnete
addieren sich in diesem Fall zu Summen-
magneten, deren Lange gleich der halben
Wellenlange des Wechselfeldes ist. Durch
aulyerst feines Eisenpulver lassen sich
Tone auf Band sichtbar machen (BiId 6).

111111111111111111111M

111111111111111101111111111111

Bild 6 Sichtbar gemachte Tonspuren von 60 und
120 Hz Vollspur-, Zweispur- und Vierspur-Auf-
zeichnung

Die Spurbreite und die halbe Wellen-
lange kann man deutlich erkennen. Ma-
gnetfeld und Induktion liegen bei der
Aufzeichnung in Phase. Die Magnetisie-
rung der Magnetschicht ubernimmt der
Sprechkopf des Tonbandgerates mit sei-
nem Spaltfeld. Der Sprechkopf ist ein
Elektromagnet, dessen Magnetfeld sich
proportional mit seinem Spulenstrom
andert. Der aufzuzeichnende Frequenz-
bereich umfalyt in der Regel den Hor-
bereich des menschlichen Ohres. Genau
so wie ein Ton, d. h. eine Sinusschwin-
gung, 1610 sich natiirlich ouch ein Klang,
ein Klanggemisch oder ein Gerausch auf-
zeichnen. Ober ein Mikrofon, den elektri-
schen Verstarker und den Sprechkopf
wird der Scholl aus einer akusfischen
Ober eine elektrische in eine magnetische
Schwingung umgewandelt. Als Spur hin-
terlaf3t das Magnetfeld eine dem Scholl
entsprechende Folge von Einzelmagne-
ten in der Magnetschicht. Fur die auf-
gezeichnete Wellenlange einer Sinus-
schwingung gilt

- V.

(v = Bandgeschwindigkeit; f = Frequenz)

Bei Heimtonbandgeraten sind die Band-
geschwindigkeiten 19,05, 9,5 und 4,75
cm/sek. gebrauchlich. Setzen wir als auf-
zuzeichnenden Frequenzbereich 40 Hz
bis 15000 Hz an, so treten auf dem Band
die Grenzwellenlangen 48 mm und 0,003
mm auf. Dies ist ein Bereich von 4 Zeh-
nerpotenzen!
Der Zusammenhanq zwischen dem Ma-
gnetfeld des Sprechkopfes und der Re-
manenz des Bandes 1010 sich, ahnlich
wie bei R6hren, durch Kennlinien be-

schreiben (Bild 7J. Das auf Null crbsin-
kende Magnetfeld hinterlaf)t eine der
Feldstarke (1, 2, 3, 4, H s) entsprechende
Remanenz (R 1, R2, R3, R4, R s). Fallt das
abklingende Feld des Sprechkopfspaltes
Ober Null hinaus zu negativen Werten,
so wird der Remanenzwert unscharf. Dies
ist bei sehr kleinen Wellenlangen der
Fall, wo die Oxydteilchen nicht so sdtnell
aus dem Spaltfeld verschwinden konnen,
dot) sie nicht noch eine Magnetisierungs-
anderung erfahren.
Fur die Aufzeichnung im allgemeinen
und fur die von kleinen Wellenlangen
im besonderen ist die Feldverte lung
des Sprechkopfspaltes besonders wichtig:
a) Ein phasengleiches und gleidi grofyes
Maximum des Sprechkopfspaltes for den
gesamten Schichtquerschnitt;
b) Ein steiler Abfall des Spalffeldes out
Null nach Oberschreiten des Feldmaxi-
mums ohne Anderung der Magneti-
sierungsrichtung. Diesen Forderungen
kommt eine clunne Magnetschicht ent-
gegen, die insbesondere ouch zur Auf-
zeichnung kleiner Wellenlangen erfor-
derlich ist.
Auf Grund thereoretischer Oberlegungen
und experimenteller Untersuchunger, die
hier nicht im einzelnen erortert werden
konnen, kann gesagt werden, dcif die
Magnetschicht als Funktion der Spalt-
breite und des Abstandes der Schicht-
ebenen vom Kopfspiegel sowohl eine
Langs- als ouch eine Querkomponente
aufweisen wird.
Nach dem heutigen Stand der Technik
lassen sich die gonstigsten elektroakusti-
schen Eigenschaften durch Hochfrequenz-
Vormagnetisierung (I, Bild 8) erzielen.
Der Horfrequenz (NF) wird eine Frequenz
(HF) Oberlagert, die weit Ober dem Be-
reich liegt, der aufgezeich-
net werden soil. Im Prinzip
wird die HF genauso auf-
gezeichnet, wie die NF, sie
geht jedoch durch Ent-
magnetisierung, Wieder-
gabespalfverluste und die
nicht vorhandene Wieder-
gabeentzerrung dieser ho -
hen Frequenz restlos ver-
loren. Das HF-Vormagneti-
sierungsverfahren setzt fur
den Ideation ein vollstan-
dig entmagnetisiertes Band
voraus. Die Remanenz-

Bild 8
Remanenzkennlinie schematisiert
I Remanenzkennlinie
bei HF-Vormagnetisierung
II Remanenzkennlinie
ohne HF-Vormagnetisierung
I' Remanenz der NF mit
HF-Vormagnetisierung
II' Remanenz der NF ohne
HF-Vormagnetisierung

kennlinie Mild 8), die ebenfalls die Ver-
haltnisse bei Fehlen der Hochfrequenz-
Vormagnetisierung zeigt, hat keiien
absoluten Charakter, da sie noch von
der Schichtdicke und der Wellenlange
der Aufzeichnung abhangf.

Der Wiedergabevorgang geht von dem
magnetisierten Band aus. Indem es an
dem Spalf eines Wiedergabekopfes ent-
langgleitet, induziert es in den WinclJn-
gen desselben eine dem Oberflachen-
flu') des Bandes entsprechende Wieder-
gabespannung. Diese Spannung wird
verstarkt, entzerrt und dem Lautsprecher
zugefuhrt. Von den aufyerhalb des Ban -
des liegenden Foktoren, die den Betiag
der induzierten Spannung in Abhangig-
keit von der Frequenz bestimmen, ist

Bild 7 Statische Remanenzkennlinie

besonders die Breite des Wiedergabe-
spaltes und die gute Anlage des Bandes
am Kopfspiegel zu nennen. Mit kleiner
werdender Wellenlange tritt in der
Magnetschicht des Bandes eine zuneh-
mende Entmagnetisierung" auf, die
aulyer von Schichtdicke und Rillfaktor
noch von den magnefischen Eigenschaf-
ten (H c und R) der Partikel selbst ab-
hangt.
Die Folge dieser Wiedergabefaktoren ist
eine zunachst proportional mit der Fre-
quenz steigende, dann ein Maximum er-
reichende, und schlief,lich auf Null ab-
sinkende Frequenzkurve der Wieder-
gabespannung.
Diese stark frequenzabhangige Span-
nungskurve wird durch eine elektrische
Entzerrerschaltung auf gleichen Pegel
gebracht und Ober eine Endstufe dem
Laufsprecher zugefuhrf.

Elektroakustische Eigenschaften
Die elektrookustischen Eigenschaften des
Magnetbandes entspringen der Gerate-
praxis. Sie sind ein Malystab fur die Be-
urteilung der Klangqualitat. Folgende
Geratedafen sind zur Ermittlung der
elektroakustischen Bandeigenschaften
vorgegeben: Bandgeschwindigkeit, Hor-
und Sprechkopfspaltbreite, Flachendruck
des Bandes out den Kopfspiegel, sowie
Aufnahme- und Wiedergabeentzerrung.
a)DieEmpfindlichkeitdesMagnet-
bandes umfalyt den Aufsprech- und Wie-
dergabevorgang. Sie gibt an, welche
Wiedergabespannung bei definiertem
NF- und HF-Strom des Sprechkopfes im
Wiedergabekopf induziert wird. Als Ver-
gleich dient ein genormtes Band. Die
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Empfindlichkeit wird in dem sogenannten
Arbeitspunkt" ermittelt. Er gibf an, bei
weichem HF-Strom des Sprechkopfes eine
maximale Spannung im Wiedergabe-
kopf induzierf wird. NF -Strom und Fre-
quenz (z. B. 1 kHz) sind Parameter. Wie-
dergabeseitig wird der Bandfluh bei
Vollaussteuerung (K3 = 5°'0) ermittelt.
Es wird ein maglichst hoher Bandfluh bei
Vollaussteuerung angestrebt.
b) Der Frequenzgang ist das
Verhaltnis der Wiedergabespannungen
einer Bezugsfrequenz (1 kHz) und einer
hohen Frequenz (10 kHz). Die beiden
Spannungswerte werden mit denen eines
genormten Bandes (Bezugsband-Leer-
tell) verglichen, das unter den gleichen
Bedingungen magnetisiert wurde.
c) Der Klirrfaktor ist schlechthin ein
Maf)stab fur die Verzerrung einer auf-
gezeichneten Sinuskurve. Bei Heimton-
bandgeraten wird ein kubischer Klirr-
faktor von maximal 5" n zugelassen. Eine
Verfalschung des Klangbildes wird da-
durch vermieden. Der Klirrfaktor wird
zur Definition der Vollaussteuerung (K

herangezogen.
d) Das Bandrauschen ist ein Mat}
fur gleichmol)ige Eigenschaften der
Eisenoxyde als auch fUr ihre gleich-
mahige Konzentration und eine kon-
stante Schichtdicke. DiesbezUgliche Streu-
werte konnen sich durch zwei Arlen von
Rauschen bemerkbar machen: durch
Gleichfeldrauschen und durch ein der
Signalamplitude proportionales Modu-
lationsrauschen.
e) Die Bandfluhschwankung einer
mit konstantem Aufsprechstrom aufge-
zeichneten, ausreichend kleinen Wellen-
lange ist ein Mal) fur Beschichtungsfehler
und Oberflachenglatte des Bandes. Feh-
lerzahl und Amplitude der Schwankung
wird mil einem unter gleichen Bedingun-
gen bespielten Bezugsband gleicher
Lange verglichen.
f) Die Loschdampfung ist das Ver-
haltnis des Bandflusses im besprochenen
und geloschten Zustand. Sie ist das Mat)
fur eine unter definierten Entmagnetisie-
rungsbedingungen zustande gekommene
Loschwirkung. Hochkoerzitive Bander
bedingen hahere Loschfelder. Bei Heim-
tonbandgeraten betragt die Laschdomp-
fung einer beliebigen Frequenz des
Uberfragungsbereiches mindestens 50 dB.
q) Die Kopierdampfung ist das
Verhaltnis der Ausgangsspannung einer
Vollaussteuerung und ihrer auf der Nach-
barwindung enfsfandenen Kopie. Der
Kopiereffekt ist von der aufgezeichneten
Wellenlange, der Banddicke und der
Schichtdicke abhangig.
Das kopierende Feld ist am starksten fur
i. 2 7 b (b Banddicke). Bei den nied-
rigen Bandgeschwindigkeiten der Heim-
tonbandgerate tritt praktisch kein 516 -

render Kopiereffekt aut.
Durch die Steigerung der Bandeigen-
schaften und durch die Vertiefunq der
Kenntnisse Uber den Magnetisierungs-
mechanismus konnte die Magnettontech-
nik ihre Spitzenposition unter den Auf-
zeichnungsverfahren behaupien. Die Er-
hohung der Wirtschaftlichkeil durch
clUnne Bander und durch geringere Spur-
breiten hat an dieser Tatsache nichts
geandert. Die Maglichkeit, das Band
ohne Oualitatseinbuhe beliebig oft zur
Aufnahme oder Wiedergabe zu benut-
zen, sind VorzUge, die den Freundeskreis
des Magnetbandes auch in Zukunft stetig
vergrohern werden.

Dr. E. Christian
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Oberflachenvergiitetes

GRUFIDIG Qualitatstonband

Wesentlich fur die Klangqualitat des
Magnettonveriahrens ist der Konfakt
zwischen Tontrager (Band) und Tonkopf.
Je inniger unc gleichmahiger der Band-
Kopf-Kontaki ist, desk) h6her ist die
Oualitat der Tonaufzeichnung bzw.
-Wiedergabe. Diesem Umstand isf be-
sonders bei niedrigen Bandgeschwindig-
keiten und der Vierspurtechnik mi: ge-
ringerer Spurbreite (beides zur besseren
Ausnutzung des Bandes), sowie bei
Schmalspaltkopfen (beste HOhenwieder-
gabe) Rechnung zu tragen.

Da dem Band-Kopf-Kontakt eine der-
artige Bedeutung zukommt, genugt es
also nicht mehr wie bisher, die Tonkopfe
mikroskopisch fein zu glaiten  und von
Staub und Schmutz frei zu halten. Auch
die Tonbander miissen nun eine m6g-
lichst gleichmahige Schicht, eine peinlich
saubere Oberflache und die grohtmag-
fiche Schmiegsamkeit aufweisen.

GRUNDIG Oua'itatsionbander DS 4 sind
fUr oben genannte Zwecke besonders
geeignet. Sie sind extrem clUnn, daher
auherordentlich schmiegsam und besit-
zen eine durch ein besonderes Verfahren
sorgfaltig geglattete, gereinigte und
antistatisch behandelte Oberflache.

Richtige Handhabung des Bandes

NatUrlich bleibt eine derarfige Oualitat
nur erhalten, wenn die Bander auf kei-
nen Fall zerknittert oder mit Staub in
BerUhrung gebracht werden. Daher sol-
len nur voll aufgewickelfe Spulen mil
auhen abschliehendem Vorspansband
vom Gerat genommen und jede frei
herumhangende Bandlange vermieden
werden. Andernfalls (Bild 1) ist nicht nur
die Gefahr des Zerknitterns cpgeben,
sondern das freie TonbandstUck zieht
ouch unweigerlich Staub auf seine Ober-
flache oder kann durch FingerabdrUcke
und ahnliches verschmutzt werden

Ferner soil sets darauf geachtet werden,
dal} das Band im stillstehenden Gerat
immer straff gespannt ist (Bild 2). Band-
schlaufen, d. h. loses Band, wie es bei-
spielsweise durch unbeabsichtigtes Dre-
hen am Spulenteller zustande kommt,
mussen vor dem Anfahren, besonders
vor dem schnellen Vor- oder RUckwickeln
beseitigt werden. Beim Ubergang von
einer Betriebsart auf die andere muh
immer vor dem Weiterschaften die vor-
hergehende Funktion vollkommen oh-
gelaufen sein. Soil z. B. nach schnellem
RUcklauf auf Wiedergabe geschallet
werden, so muh das Band nach dem
Drucken de- Taste Halt" erst zum Still -
stand gekommen sein, bevor auf Wie-
dergabe weitergeschaliet wird.

GRUNDIG Kbpfe sind schon sett langem
.mikropolierr, d. h. die Oberflache ist in-
nerhalb eines Zehntausendstel Millimeters
vallig ebel.

DS4
DS4
DS4

S4
3S4
)S4
DS4
DS4

Bild 1
Das Herausnehmen beidseitig aufgespulter Ban-
der kann eb?nfalls leicht zu einer Beschddigung
oder zum Knittern der Bandkanten fiiFren. Es

Boll daher vermieden werden.

Bild 2
Bardschlaufen konnen ein Knittern des Bandes
hervorrufer. Vor dens Anlaufen des Geriites soli
das Band fest gespannt sein.

Das beste Band bringt naturlich Quali-
talsverschlechterungen und Ausseizer,
wenn es verschmutzt ist. Genau so wie
Schallplc'ten vor Staub geschUtzt wer-
den mUssen, soil man auch die Bander
staubfrei halten. Lassen sich trotzdem
Verschmuizungen nicht vermeiden, so
empfiehlt sich ein Reinigen der Bander.
Darober berichten wir auf der rachsten
Seite.
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Reinigen der Bander mit GRUNDIG Hilfsmitteln
Haufiger benutzte Bander sollten gele-
gentlich gereinigt weden, besonders vor
einer Neuaufnahme, urn die urspriing-
liche Sauberkeit wieder herzustellen.

Fiir die Tonbandgerate der 20er Gruppe,
welche die Verwendung von Spulen bis
max. 15 cm (,` erlauben, gibt es die
Relnigungsgabel 5064-004, fur die Ton-
bandgerate der 30 er (bzw. 50 er und
60er) Gruppe den Bandreiniger 5656-
002.

Das Band soil immer nur im schnellen
Vorlauf geeinigt werden und ohne zu
unterbrechen von Anfang bis Ende
durchlaufen. Dadurch entsteht auf der
Aufwickelspule ein stets gleichmahiger
Wickel; auf5erdem werden Banddehnun-
gen vermieden. Ein Fuhrungsstift, der
neben dem linken Filzrollchen ange-
bracht ist, sorgt fur eine stets gleich-
bleibende Umschlingung des Filzes.
Sind die Filzrollchen an einer Stelle
sichtbar verschmutzt, so k6nnen sie, zur
besseren Ausnutzung, ein Stuck verdreht
aufgesetzt werden. Nash totaler Ver-
schmutzung sind die beiliegenden Er-
satzrollchen zu gebrauchen.

Handhabung der Reinigungsgabel
5064-004 (Bild 3)

Gerate der Typen TK 24 und TK 28 (aus
neuerer Fertigung) besitzen bereits zwei
Locher zum Einsetzen der Bondreini-
gungsgabel. Hierdurch ist die Gewahr
fur einen einwandfreien Bandlauf ge-
geben.

Gabel so aufsetzen, dal) von der Ge-
ratevorderseite aus gesehen eine Filz-
rolle vor dem Band und die zweite Filz-

3ufrichtung

Bild 4 So wird die Bondreinigungsgabel
6064-004 benutzt

Langspielband jetzt eben-
falls oberflachenvergutet
Auch das bewahfe GRUNDIG Lang-
spielband (BASF Typ LGS 35) wird jetzt
mit verguteter Oberflache hergestellt.
Dieses Band, welshes die Handels-
bezeichnung LSV tragt, ist besonders fur
alle Gerate mit 4,75 cm'sek. Bandge-
schwindigkeit sowie Gerate mit Feinst-
spaltkopf und geringem Bandandruck zu
empfehlen, wenn das in der Hand-
habung empfindlichere Duoband nicht
verwendet werden soil.

Das bisher unter der Handelsbezeich-
nung LS 4 gelieferte Langspielband von
ausgesuchter Oualitat konnte durch die
neuen oberflachenverguteten Bander -
DS 4 und LSV - entfallen.

rolle sowie der blanke Stift hinter dem
Band liegen.
Nun die Gabel etwas iiber 90° entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen, bis die bei-
den Zapfen, welche unterhalb der Filz-
rollen aus der Gabel herausschauen, in
die dafiir vorgesehenen L6cher in der
Abdeckplatte eingesteckt werden konnen
(Bild 4). (Sollte das Tonbandgerat die
beiden Locher neben der Kopfabdek-
kung nosh nicht aufweisen, so 'carmen
diese nachtraglich angebracht we -den.)
Eine Bohrschablone im Mafystab 1:1 liegt
diesem Heft zusatzlich bei.
Soli die Bondreinigungsgabel 5064-004
bei Gersten der 30 er, 50er- und 60 er-
Serie benutzt werden, so konnen die
Haltelocher gemal5 der Schablone ge-
bohrt werden.
Dieses kann jedoch vermieden werden,
wenn man den Bandreiniger 5656-002
verwendet.
For die Gerate der 30 er-, 50er- und
60 er-Gruppe gibt es einen Bandreiniger,
der einfach auf die Aufnahmetaste (A T)
gesetzt wird.

Handhabung des Bandreinigers
5656-002 (Bild 5)

Bandreiniger von oben her Ober die
Tricktaste stecken. Danach so weit nach
rechts schieben, claly der umgebogene
Teil unter den Rand der Gerateabdeck-
platte greift.
Das Band wird nun so zwischen beide
Filzrollen gelegt, dal, es von der linken
Spule kommend vor dem blanken Stift
und der ersten Filzrolle liegt. Hinter der
zweiten Filzrolle liegend Iiihrt es dann
weiter zu den K6pfen.

Laufrichtung beim Bandreinigen

Bild 5 So wird der Bandreiniger 5656-002 benutzt

Bild 3 GRUNDIG Bondreinigungsgabel

TK 32, TK 35, TK 54:
Anbringung eines Andruck-
filzes zur Vermeidung von
Aussetzfehlern bei
ungunstigen Bandern
Zur Erhohung der Lebensdauer der
Kopfe wird bei den Gersten TK 32, TK 35
und TK 54 seit langerem kein Andruck-
filz mehr eingebaut. Dadurch sind be-
sonders bei Verwendung alterer Bander
Aussetzlehler aufgetreten und reklamiert
worden.

Wir empfehlen in solchen Fallen, in die
Klappe vor dem Hor-Sprechkopf ein
Filz-Klotzchen 7485-550 so einzukleben,
dal) es das Band Ober seine ganze Breite
on den Kopl mit 20 bis 30 g andruckt.
Zur Einstellung der Andruckkraft muf5
unter Umstanden die Feder der Klappe
etwas nachgebogen werden. Auherdem
soil die Klappe etwa parallel zur Kopf-
abschirmung stehen und der Abstand
zwischen Klappe und den senkrechten
Kanten der Kopfabschirmung nicht mehr
als 1 mm betragen.

Motor-Anschliiisse des TK 1
Bei den Batterie- und Regleranschlussen
des TK-1-Motors bestehen Unterschiede:
Anfangs lag der Batterieanschlufy auf der
Seite der Antriebsrolle, die also zur
Schwungmasse zeigt, ab Gerate-Nr.
9201 wird der Motor umgedreht ver-
wendet, so dal) jetzt der Regleranschlufy
auf der Seite der Antriebsrolle liegt.

Durch die dadurch bedingte Drehr;ch-
tungs-Umkehr wurde ein ruhigerer Lauf
erzielt.

Die Motorenanschlusse sind durch far-
bige Klebefolien gekennzeichnet. Rot ist
de Batterie-Anschlufj, gran der Reg er-
Anschluf). Bei etwaigen Reparaturen muf5
unbedingt auf den richtigen Anschlufy
geachtet werden, da eine Verwechslung
der Regler- und Bafterieanschlusse zur
Zerstarung des Motors und der Batterien
fiihren kann.

ierfer,eenschlI

Antriebsrolle

ncu

Awed hid

Kennzeichnung der Anschlusse
durch farbige Klebefolien
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Kleinhorer 206 b / 207
mit Stetoclip 514

Tonmeister

Kobel 277 1,5 m Ig

Multi -Playback
mit dem neuen

GRUNDIG

Vollstereo-

Tonbandkoffer

TK 64

Mikro fat Eingang I

Mischpult 607

Ausgang

Die Aufnahme urheberrechtlich geschiitz-
ter Werke der Musik und Literatur ist
nur mit Einwilligung der Urheber oder
deren Int eeeeeee -Vertretungen, wie z. B.
Gema, BUhnenverlage usw. gestattet.

Kobel 275 2 m Ig

Kobel 241 1,5 m Ig

Kobel 275 m Ig

<3 I C>

Lautspreche- f1 Ausgeinge Kleinhorer 20613 / 207

9
Gruppe Solo

Kiinstler

Mikrofon

Mikro I Spur schalter

Multi -Playback mit einem einzigen Tonbandgerot durchzufiihren -
dos bietet unser in Kane herauskommendes Vierspur-Voll-Stereo-
Tonbandgeriit TK 64. Mit diesem Gerat IaBt sick die Aufnahme
einer Spur in die andere Spur - bei gleichzeitiger weiterer Auf-
nahme - einmischen. Dieses mehrmals wiederholt, gibt die
bekannten Les-Paul-Effekte". Unsere obenstehende Skizze ver-
anschaulicht den technischen Vorgang; mit weiteren Einzelheiten
dieser interessanten Tonmischmoglichkeiten wird Sie ein ausfuhr-
licher Beitrag im neichsten Heft bekanntmachen.

I
/4.14t1-iet4-t.C.- Vie

oiPt.
CI% (5._4 1,ti.11

Grolier Ton-Schmalfilm-Wettbewerb - Schallplatten als ,Drehbuch" - Wertvolle Preise

Schmalfilmamateure haben sich oft Gedanken darober gerracht, ob handelsubliche
Musik-Schallplatten fur Filmvertonungen verwendet werden diirfen.
Unabhungig von dem Streit der Meinungen ist die Benutzung von Schallplatten-Musik
fur dos Amateur-Tonfilmschaffen jetzt sogar Sinn eines Wettbewerbs. Da unsere Tonband-
gerate, insbesondere die Vierspur-Typen TK 24 und TK 54, bevorzugt von Schmatfilm-
Amateuren for die Vertonung verwendet werden, haben sicher zahlreiche Kunden
interesse an diesem Wettbewerb. Deshalb unser nachfolgender Hinweis:

Der Verlag der bekannten sc hweize-
r isc hen Monatsschrift far Film-
Amateure Schmalfilm-Cine-
Amateur " veranstaltet unter dem
Patronat des Bundes schweizerischer
Film-Amafeurclubs" in der Zeit vom
1. 7. 1960 bis 30. 11. 1960 einen grofyen
Wettbewerb mit der Aufgabenstellung,
als Jonendes Drehbuch" eine Schall-
platte (1 oder 2 Single-Platten bzw. 1

EP-Langspielplatte) zu verwenden. Graf,-
zugigerweise hat sich eine namhafte
deutsche Schallplattenfabrik bereit er-
klart, ihr Repertoire fur diese sch6ne
Wettbewerbsaufgabe zur Verfagung zu
stellen. Aus nicht weniger als 44 Platten
kann der Schmalfilm-Amateur wahlen,
um die Musik als Grundlage einer Film-
handlung zu benutzen.
Farwahr, eine gute ldee!
Es sind Preise im Gesamtwert von rund
10 000 Schweizer Franken ausgesetzt:

1. Preis: 1 Siemens -2000" ic htton-
Mag ne fion-Proje k f or, 16 mm,
komplett, im Wert von 2 910 Schw. Fr.
2. Preis: 1 Cirsesound-8-mm -Tonf ilm-
P rojek tor, komplett, im Wert von
1989 Schw. Fr.
3. - 50. Preis: verschiedene Film-
ka mera s, Bildschirme, Titelgerate, Ob-

jektive, Farbfilm-Material, Kinoleuchfen,
Belicht ungsmesser, Universaltaschen, Kle-
bepressen, Filmpflegemittel, Schallplat-
ten usw.
Im Heft 7 1960 der obengenannten Zeit-
schrift ) erfolgte die Ausschreibung des
Wettbewerbs.
Jede Art der Vertonung ist zugelassen:
Magnetband separat (Einkanal oder
Zweikanal bzw. Vierspur), Magnetton-
spur auf dem Film usw. Selbstverstand-
lich mussen - wie bei allen Filmverto-
nungen - die jeweiligen Urheberrechts-
bestimmungen beachtet werden.
Hinsichilich des privaten Auffijhrungs-
rechfes besteht zwischen der GEMA und
dem Bund deulscher Filmamateure ein
Vertrag. Sowed Amateurfilme im Rah -
men dieses Vertrages aufgefahrt werden,
sind die Auffahrungsrechte als durch die-
sen Vertrag aogegolten anzusehen.
Deutsche Ton-Schmalfilm-Amateure kon-
nen ebenfalls an diesem grofyen Weft-
bewerb teilnehmen. Sie wenden sich am
besten an Henn Dr. G. !serf, Munchen 55,
Grafelfinger Stratye 43, der bereitwillig
mit weiteren Einzelheiten und den aus-
fuhrlichen Wettbewerbsbestimmungen
zur Verfagung steht.

Verlag Schweizer Schmalfilm / Cine - Amateur
Suisse. , Postfach 154, Winterthur 1 (Schweiz)

Schallplatten fur Playback
Eine bekannte deutsche Schallplatten-
fabrik bringt jetzt Schallplatten heraus,
die einen vielgetraumten Wunsch alter
Amateur -Sanger und -Sangerinnen er-
fallen: Original-Studio-Begleitmusik-Auf-
nahmen bercannfer Schlagerfitel, die far
die eigenen Schlagerplatten mit einem
graben Tanzorchester aufgenommen
wurden, denen aber - und dos ist der
Clou - der Gesang fehlt. Genau so, wie
die Toningenieure der Schallplatten-
fabriken zu dieser vorproduzierlen Musik
im Playback-Verfahren den Gesang syn-
chron hinzufijgen, k6nnen jetzt alle in-
teressierten Amateure ebenfalls zu der
von der Playback-Schallplatte geliefer-
ten Musik die fehlende Gesangsstimme
hinzufagen
Diesen mutigen Schrift, etwas fur die
Amateure zu tun, kann man wirklich be-
glackwanschen. Gegenwarfig sind zwei
Langspielplatten (Titel: Du singst -
wir spielen", DM 5.-) erschienen; Nr.

36 230 B enthalt die Schlager Morgen",
linter fremden Sfernen", Marina" und
Ich ziPhle taglich meine Sorgen", Nr.
36 231 B die Schlager Am Tag als der
Regen kam", Seemann, deine Heimat",
Chico, Chico Charly" und ,My Happi-
ness".
Ober die Technik des Playback-Verfahrens
berichteten wir bereits in unseren Tedmi-
schen Informationen", 1960, Seife 23.
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Priifnummern der
Deutschen Bundespost auch
fiir altere FernsehgerCite
Wie Ihnen bekannt, wurde den neueren
GRUNDIG Fernsehgeraten (ab Baujahr
1959) die FTZ-Profnummern Z 101 und
Z 201 erteilt.
lnzwischen erhielten wir ouch fur alle
Gerate der Serie 1958'59 die Prufnum-
mer Z 101, so daft' diese Gerate unbe-
denklich in Zahlung genommen und
weiterverkauff werden konnen.
Falls erforderlich, konnen Aufkleber mit
dem Wortlaut Prufnummer der
Deutschen Bundespost Z 101"
von unserem Kundendienst bezogen
werden.

Fernsehgerate, die vor der Bekanntgabe
der verscharften Storstrahlungs-Sicher-
heits-Bestimmungen der Deutschen Bun-
despost gebauf wurden, konnen eben-
falls eine Priifnummer erhalten, wenn sie
vorschriffsmahig umgebaut werden. Fur
derartig umgebaufe GRUNDIG Fernseh-
gerate ist die

PrOfnummer UZ 251

vorgesehen. Vorbedingung fur die Er-
teilung dieser PrUfnummer ist die Ein-
haltung der neuen FTZ-Richflinien;
auherdem mussen die Gerate ouch in
Bezug auf Zeilen-Storstrahlung den
Empfehlungen der Bundespost enfspre-
then. Fur Kombinationen gilt weiterhin,
dal) ouch das Rundfunkchassis keine un-
zulassige Sthrausstrahlung haben darf.
Die Gerateserien, fur welche die er-
wahnte Prufnummer nach erfolgtem Urn-
bau gilt, werden im Amtsblaff des Bun-
desministers fiir das Post- und Fern-
meldewesen jeweils veraffentlicht. Es

handelt sich hierbei um alle Fernseh-
empfanger mit der neuen ZF von 38,9
MHz, soweit sie nicht bereits eine Pruf-
nummer (Z 101 bzw. Z 201) haben. Nach
dem Umbau enfsprechen die Apparate
dann den FTZ-Richtlinien 529 RI 2002.
In der ersten SpaIte der PrOfnummern
unserer ausfUhrlichen Tabelle sind diese
Gerate gekennzeichnet.

Umbausatze mit PrOfnummer-Aufkleber
und Bescheinigung
Zur Zeit sind wir dabei, Umbausatze zu-
sammenzustellen. Bei einigen Gersten
sind die Arbeiten bereits soweit fort-
geschritten, dah in Kiirze eine Heraus-
gabe der Unterlagen erfolgen kann. Die
Umbausatze lassen sich grundsatzlich fur
mehrere Typen verwenden. Sie bestehen
sus einem Diskus-Tuner mit Bedienungs-
und Befestigungsteilen, eventuell ouch
dem fiir die Beseitigung von Zeilen-
Storstrahlung erforderlichen Material.
Weiterhin sind eine genaue Urn b a u -
anweisung und ein Aufkleber mit
der Prufnummer UZ 251 beigefUgt.
Ebenfalls legen wir eine Bescheini-
gung dazu, die von der den Umbau
durchfiihrenden Werkstatt ausgef011f und
dem Kunden iibergeben werden mul).
Diese Bescheinigung, die von der Post
vorgeschrieben wird, soil dem Kunden
die Anmeldung des Gerates erleichfern.
Sie hat folgenden Wortlauf:

Unser Bad zeigt einen
Storstrahlungs-Meeplatz.
Zur Zeit werden laufend

Siltere Fernsehempfeinger
gepriift und Entstor-

mallnahmen ausgearbeitet

Die nachtragliche Entstorung ist erfor-
derlich:
a) Bei gebrauchten Fernseh-Rundfunk-

empfangern ohne FTZ-Priifnummer
(soweit sie nicht in den Aufsteilungen
11 1 und II, 2 enthalten sind), welche
beim Handler in Zahlung gegeberi
und weiterverkauft oder von ihm ver-
mietet werden sollen.

b) Bei gebrauchten Fernseh-Rundfunk-
empfangern ohne FTZ-Priifnummer,
die von Privaf an Private verkauit
oder in anderer Form (z. B. durch
Schenkung) Ubereignet werden sollen.

c) Bei neuen Fernseh-Rundfunkempfan-
gern ohne FTZ-Prufnummer, die vor
dem 1. 10. 1959 hergesfellt wurden
(eventuelle Lagerbestande des Fach-
handels). Ebenfalls mit Ausnahme
der eingangs erwahnten Gerate.

d) Bei solchen Fernseh-Rundfunkemp-
fangern, die vom Funkstarungs-Meh-
dienst der Deutschen Bundeposf als
Storquellen ermittelt wurden.

Es muly dabei jeweils auch der Ober-
wellen-Aussfrahlung der Zeilenfrequenz
besondere Beachfung geschenkt werden.
Die Bundespost hat sich bereiterklarf,
von einem Umbau dann abzusehen,
wenn ein Fernseh-Rundfunk-Teilnehmer,
der an seinem bisherigen Wohnort ein
Fernsehgerat ohne FTZ-Prufnummer be-
trieben hat, umziehf. Das heiht also bei
einer Ummeldung, nicht bei einer
Abmeldung mit anschliehender Neuan-
meldung des Gerates.
Legf also ein ehemaliger Fernseh-Rund-
funkteilnehmer einen Genehmigungsan-
frog fOr ein frUher betriebenes Fernseh-

ger& vor, das keine Funkstorungen ver-
ursacht hat, so wird ihm die Genehmi-
gung erteilt ohne Rocksichf darauf, daft'
sein Gerat die Technischen Vorschriften
einhalt. Die Fernseh-Rundfunkteilnehmer,
deren Empfangsanlage vor dem 1. Ok-
tober 1959 genehmigt wurde und deren
Fernsehgerate nicht die Technischen Vor-
schriften einhalten, brauchen ihre Gerate
zunachst nicht entstaren zu lassen.

Wenn ein Fernsehgerat allerdings kiinf-
fig vom Funkstarungs-Mehdienst der
Deufschen Bundespost als Storquelle er-
mittelt wird, dann mul) es der Fernseh-
Rundfunkteilnehmer auf seine Kasten
von einer Radio-Fachwerkstaft umbauen
lassen, die nach einer Umbauanweisung
der Herstellerfirma arbeitet. Die von der
Werkstatf ausgestellte Bescheinigunq mit
FTZ-PrOlnummer client der Funkstorungs-
Mehstelle gegenUber als Ausweis, dal)
das Fernsehgerat entstort worden isf.

Auskiinfte erteilen die Rundfunkstellen
der Postamter und die Funkstorungs-
Mehstellen der Fernmeldeamter.

Die Umbau-Anweisungen, versehen mit
Skizzen und Fotos, werden im Rahmen
unseres Fernseh-Services laufend her-
ausgegeben werden.

Fur Fernsehempfanger mit der alten ZF
von 27 MHz (080, 210, 610 etc.) ware
ubrigens nosh hinzuzufugen, dolt' diese
Gerate generell nicht umgebaut wer-
den konnen, denn es miihte der kom-
pleffe ZF-Verstarker auf die neue ZF
von 38,9 MHz umgestellt werden. Dies
wurde einen Neuaufbau des Gerates
bedeuten, der wegen seiner Aufwendig-
keit keinesfalls verfretbar ist.

(2/1,4.3e. t,) Bescheinigung

Der GRUNDIG Fernseh-Rundfunkempfanger

Bezeichnung des Gerates (Typenangabe):

Geratenummer:

wurde nach der Umbauanweisung Nr.: Ausgabe:
des Herstellers mit den hier angegebenen Einzelteilen umgebaut. Das Gerat stimmt
mit dem beim Hersteller umgebauten Muster elektrisch und mechanisch Oberein und
entspricht den Technischen Vorschriften fUr Fernseh-Rundfunkempfangsanlagen" nach
Amtsblatt des Bundesminisfers fur das Post- und Fernmeldewesen, Ausgabe A, Nr.
107 58 AmfsblVf. Nr. 520/1958.

Die unterzeichnete Firma verpflichfet sich, totem Messungen des Funksforungs-Meh-
dienstes eine Oberschreitung der zulassigen Grenzwerte zeigen, die auf einen fehler-
haffen Umbau zurOckzufaren ist, Mahnahmen zu ergreifen, die den festgestellten
Mangel beseitigen.

FTZ-PrUfnummer UZ 251
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Tabelle der Priifnummern von GRUNDIG Fernsehgeraten

TYP

Priifnummern

TYP

Pr3fnummern

UZ 251
nach Umbau

Z 101
bis Fabrik-Nr.

Z 201
ab Fabrik-Nr.

UZ 251
nach Umbau

Z 101
bis Fabrik-Nr.

Z 201
ab Fabrik-Nr.

143 -_ 780
__

780 ML143 A
153 825

830

10 251

07 451

153 A
235 835

835 ML
838

235/57
237
238 839 -

850 _
850 ML

239
243

' 0 250
 07 450

243 A 853
253 853 11

253 A 856
254 858
254 u 861 07 500 07 501
330 870
335 900
336 901

336/57 909
339 909 II
343

33 600
13 400

1453 07 100 07 101
343 A 1461
34$ 1653
349 1853
353 33 601 1853 8  -353 M 13 401 1861
435 5 53 10000 10001
435 ML T 53 L
436 43 T 20
437 53 K 1 14100 14 101
437 p go

fp

53 K 1 u
11906438 53 K 2

S3 K 2u
11 905

438p
439 53 K 3 10 265 10 266
446 53K 3 u
447 53 K 4 10820 10821

07 251449 53 K 4 8 07 250
449M

12 050
08 600

53K 4 u
453
461
470

12051 53 K 5 09_410 09411
0860__1 53 K 5 u

K 10 10 385 10 386
530
535
537
553
559
570

11 450

53 K 10u
53 M 1 10000 10001
53 M 2

11 451 53 M 3
53 M 13
53 M 20

575 53 S 20
653 09 300 09 301 53 S 22
719 53 S 25
720
736
736M
738
738 B
739
740
740 8

53 5 50
535508
53 S 50 FD
53 T 10
53 T 20
53 T 25
53 T 50
53 T 50 FD

53 T 55748
749 61 M 1
753 12 400 12 401 61 M 2
758 61 M 11
759 61 M 11 u
766

4,

61 M 12
769
770

775 -
61 M 12 u
61 5 SO
61 T 50

Samtliche GRUNDIG-Fernsehempfanger der Saison 1960/61 trogen die PrGfnummer Z 201
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4.5ezoice-7zaxis T
Verbesserung beim Standard -Boy -
Transistor 200

Bei einigen Emplangern machte sich auf
der L-Seite der Langwelle eine Schwing-
neigung bemerkbar, welche nach dem
Umschalten out LW als Prasseln und
Zischen harbor wurde. Die Erscheinung
trot meist nur bei maximaler Spannunq
(6 V) aut. Bei minimaler Spannung (4 V)
wurde sie kaum beobachtet.

Ab Nr. 1147 15 100 wurde deshalb eine
Verbesserung eingetiihrt. Vom Kollektor
des Oszillator-Transistors OC 170 (II) zur
Langwellen-Oszillatorspule wird ein
Widerstand von 680 ' 2 W (R 12) ge-
legt. Der Widerstand Iiegt anstelle der
bisherigen direkten Verbindunq von der
Spule zum Wellenschalter Punkt 24.

Diese Anderung kann, wenn sich bei
Gersten die obengenannte Storunq be-
merkbar machen solite, ouch nachfrgq-
lich vorgenommen werden.

Jetzt Arbeitspunkt-Einstellregler beim
Micro -Transistor -Boy

Ab Gerat Nr. 1125 175051 wurden die
bisherigen Festwiderstande R 7 und R 24
fur die Arbeitspunkt-Einstellung durch
Miniatur-Trimmerwiderstande ersetzt. R 7
konnte bislang im Bereich von 150...
220 kt2, R 24 im Bereich von 33 ... 47 ki.1
liegen. Die neuen Einstellregler haben
die Werte 500 ki2 (fur R 7) und 60
(fur R 24).

Diese Verbesserung bedeutet for den
Service-Techniker eine wesentliche Er-
leichterung.

Stiirung der FS-Kantile 5, 6 und 7 durch
Rundfunkgertite

Unter Umstanden kann es zu einer Sfo-
rung der Kanale 5, 6 und 7 durch Rund-
funkgerate der Typen 3066, 3097, 4066
und 4097 kommen. Ursache ist ein wildes
Schwingen der R6hre ECH 81.

Zur Behebung dieser Storstrahlunq emp-
fehlen wir folgende Moglichkeiten:
1. OberbrOckung des Schirmgitter-Kon-

densafors (C 9 22 nF) mit einem
Highcap" (Rohr- oder Scheiben-
kondensator) von 1,5 nF oder

2. Erdung des Kondensators C 9 an den
Erdungspunkt des Kathodenwider-
sfandes der ECH 81 oder

3. Einlofen eines 5 ... 2242-Widerstan-
des in die Steuergitterleitung des H-
Systems der ECH 81. Wir empfehlen,
diesen Widerstand mit guherst kur-
zem Drahfende an die Sockelfeder
2 GI H anzuloten.

Blockschaltbild fijr FS 61 M 1 / 61 M 2 /
61 M 11 / 61 M12

In dem Beilagenschaltbild und im Repo-
raturhelfer ist im oben genannten Block-
schaltbild die Relaisspule 9010-303 an-
gegeben. Die Relaisspule for dos Relais
7680-069 muh richtig 9010-305 heihen.
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Dr. Ing. F. Bergtold Die groBe Fernseh-Fibel"
Wir kennen Dr. Bergtold nicht nur als hervor-
ragenden Pddagogen, Techniker und Fachschrift-
steller, sondern ouch all Teilnehmer unserer
Fernsehkurse. Jo, er, der selbst unzahlige In-
genieure ausgebildet hot und dessen Fachbricher
zu einem guten technischen RUstzeug zdhlen, hat
es nicht verstiumt, unsere Techniker-Schulungs-
kurse zu besuchen. Warum? Dr. Bergtold geht
stets der Socha auf den Grund. Er begrrOgt sich
nicht mit Halbheiten. Er muB wissen, warum
gerade so und nicht enders die Ratschloge for
den Reparaturtechniker sind. Denn die Werk-
schulungskurse sind keine Einfuhrung in die all-
gemeine Fernsehtechnik, sondern geben wert-
voile Hinweise fur die Reporaturpraxis. Es sind
Service-Kurse. Was hier geboten wurde, gait
dem, der unmitteibar den Fehler zu suchen hot,
dem Mann der Praxis. Dr. Bergtold kennt die
Theorie bis ins kieinste. Er setzte sich dos Ziel,
gestutzt auf diesel Fundament, dem Werkstatt-
Techniker etwas Besonderes zu bieten. Eine Buch-
reihe, die nur soviet Theorie bringt, wie sie
jeweils gerade natig ist, ganz einfach on'angend
und trotzdem so, man machte fast sagen, spie-
lend fortschreitend, dal alles des, was in der
Praxis vorkommt, ouch totsCichlich verstonden
wird. Wissen Sie jetzt, warum for Herrn Dr.
Bergtold ein GRUNDIG-Werks-Schulungskurs so
wertvoll war? Unsere Leser werden von seiner
Buchreihe, fur die ouch dieser Kursus ein klein
wenig beigetragen hot, monchen Nutzen ziehen.
Da merkt mon gleich, doll es sich nicht urn
trockene Theorie handelt und wenn schon Theorie
gebrodit wird, so bildet sie den unbedingten
Grundstock fur die Praxis. Fernsehtechniker des
Service zu sein ist nun mai kein Kinderspiel. Es
verlangt mehr, als in drei Jahren gelernt wer-
den kann. Aber mon kann diese Lehre wertvoll
erganzen durch die .GROSSE FERNSEH-FIBEL"
von Dr. Fritz Bergtold, erschienen im Jacob-
Schneider-Verlag, Berlin-Tempelhof. Hier kurz
der Inhalt der vier Bonde in Stichwortenr

Toil 1: Eine Einfuhrung in die Technik
des Fernsehempfangs
120 Seiten m. 96 Bildern

Teil I bringt eine eingehende Erlduterung des
Prinzips der Fernseh-Bildubertragung, Roster -
schema und Gleichloufimpulse, exakte Erklorun-

gen der einzelnen Bausteine des Fernsehempfan-
gers sowie eine Erarterung wichtiger Fragen zum
Fernsehempfang. Besonderer Wert wurde auf
genoue Begriffserkldrungen gelegt.

Tail 2: Fernsehservice und Fehlersuche
216 Seiten mit 220 Bildern

Dieses Fochbuch, aufbauend auf den Teil 1,
bringt ohne sich mit Einzelheiten der Schaltungs-
technik aufzuhalten eine griindliche Einfiihrung
in die Probleme des Fernsehservice und gibt vor
allem gut verstondliche Anleitungen zu einer
erfolgreichen Fehlersuche in der Fernseh-Emp-
fangsanlage sowie im Fernsehempfonger. Es be-
rucksichtigt auBerdem die Bedurfnisse des Ler-
nenden, der beim Studium der Fehler und ihrer
Ursachen lebendige Vorstellungen von der Ar-
beitsweise des Fernsehempfangers bekommt.

Teil 3:
Fernsehempfiinger-Schaltung und Arbeitsweise
220 Seiten mit 240 Bildern

Im dritten Teil werden die einzelnen Abschnitte
des Fernsehempfangers mit ihren Schaltungen
und Stufen grundlich behandelt. Insbesondere
wird die Arbeitsweise dem Leser nahegebracht.

Teil 4: Grundlegende Zusammenheinge
170 Seiten mit 180 Bildern

Der vierte Teil ist den Grundlagen der Elektro-
technik gewidmet, soweit sie im Fernsehempfon-
ger von grundsdtzlicher Bedeutung sind. Viele
Anregungen zu diesem Teil stammen ous Vor-
bereitungskursen, die der Verfosser fur ange-
hende Fernsehmeister geholten hat.
Jeder Teil bzw. Band ist fur sich abgeschlossen.

Zum SchluB nods ein Typ:

Band 2 .Fehlersuche und Service' sollte man
ouch bei Service-Kundenbesuchen stets bei sich
hoben. Es hilft zusommen mit den Service-Unter-
lagen der Industrie oft, den Fehler schnell zu
erkennen und on Ort und Stelle gleich zu be-
heben.

1 01 GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN



Praxis des ZF-Abgleichs bei Fernseh-Empfeingern
2. Teil

Diese Beitragsreihe ist ganz sus der Praxis heraus ent-
standen. Die zahlreichen Ratschloge, die Kir einen fach-
gerechten Abgleich von Fernsehempfangern sehr wertvoll
sind, sollte jeder Service-Techniker genau beachten. trn
ersten Teil wurden vor ailem die zum Abgleich erforder-
lichen Mefigerate und Hilfsmittel behandelf. Am Schluf,
unseres heutigen TeiIs bringen wir ein Kochrezept" for
die Einstellung von Wobbelsender und Oszillograph.

Es ist zweckmahig, vor Beginn des Ab-
gleichs die Zeilenendstufe auher Betrieb
zu setzen. Dazu ziehf man den Joch-
stecker heraus, oder, was bei den neue-
ren Gersten noch bequemer 1st, man
nimmt fijr die Zeit des Abgleichs die
Sicherung in der Kathodenleitung der
Zeilenendrohre heraus.
Die erste ZF-Rahre bekommt eine Gitter-
vorspannung von -4 bis -5 Volt (z. B.
Taschenlampenbafterie). Das Oszillogra-
phenbild wird dadurdi rauschfrei und
die erste ZF-Rohre erhalf eine Vorspan-
nung, die normalen Empfangsbedingun-
gen eher entspricht.
Der ZF-Verstarker wird mittels Wobbler
und Markengeber abgeglichen. Der Os-
zillograph kommt an den Ausgang des
Diodenfilters (Gitter 1 der Videorohre,
Abgleichanweisung beachten), der Aus-
gang des Wobblers wird an das Gitter
der ZF-Rahre angeschlossen, in dessen
Anodenkreis das abzugleichende Filter
liegt, zu Beginn des Abgleichs also an
das Gitter der leizten ZF-Rohre.

Am besten:
Mit zwei Abgleichschliisseln zugleich
Am besten hat es sich bewahrt, die bei-
den Kreise der Bandfilter gleichzeitig mit
zwei Abgleichschlusseln abzugleidien,
wobei man mil dem Kern im Anoden-
kreis die ZF-Kurve verschiebt und mit
dem Kern im Gitterkreis (Diodenkreis)
auf gleiche Hodcerhohe einstellt.
Man kann sich merken, dah im allgemei-
nen sich der Anodenkreis in den Filtern
unfen befindet, der Gitterkreis (Dioden-
kreis) oben.
Der Kreis, dem das HF-Kabel des Wobb-
lers parallel liegt, also an dem der
Wobbler angeschlossen ist, wird so stark
gedampft, dat) er keinen Einfluh mehr
auf die Durchlahkurve hat. Da es sich
hier aber urn Bandfilter handelt, kann
der zweite Kreis, de Anodenkreis der
davorliegenden ZF-Rahre nicht venach-
lassigt werden. Er wirkt wie ein induktiv
angekoppelter Trap mit der Frequenz
36,4 MHz (Bild 15). Zum Abgleich wird
man also diesen Kreis kurzschlief)en oder
verstimmen (Kern herausdrehen).

9246-001

Bild 17
Schaltung von Videodiode
und Videoverstarker

9141-601

nun Wobbel-
Oszillogrophen

9240-013 9240401

C736

Mosseverbindung Ober
eine HP -Crosse turn Abgleich

Bei dieser Art des Abgleichs lahf sich so -
fort sagen, ob ein Filter oder der Ab-
gleich in Ordnung ist oder nicht. Wenn
man das Filter abgleichen kann und
wenn die Bandbreite stimmt, dann
braucht es beim weiteren Abgleich fol-
gender Filter nicht mehr beruhrt zu wer-
den und das Wobbler-HF-Kabel wird an
das Gitter der nachsten ZF-Stufe ange-
schlossen.

Zuletzt wird das Bandfilter zwischen
Tuner und erster ZF-Rohre abgeglicien.
Dazu wird an Stelle der Rohrenabschir-
mung ein Mehbecher (ouch Aufblasbe-
cher genannt) auf die Mischrohre des
Tuners gestedd. Zum ZF-Abgleich schal-
let man den Tuner auf Kanal 1. In dieser
Kanalsfellung ist der Tuneroszillator
namlich kurzgeschlossen und kann nichl
schwingen. Andernfalls kommt es zur
Uberlagerung von Oberwellen des
Wobblers mit der Oszillatorfrequenz.
Das Ergebnis sind eine stark verzerrte
Kurve auf dem Oszillographenschirm
und Geistermarken" (Bild 16).

Eine Ausnahme: In einem Teil der Ge-
rate sind NSF -Tuner eingebaut, be; de-

Bild 16
ZFDurchlaBkurve Ober alles". Der Tuner steht
in diesem Full auf Kanal 4. Durch Mischung der
Oberwellen des Wobblers mit der Tuneroszilla-
torfrequenz kommt es zu stark verzerrten Kurven
und Geistermorken"
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nen vor dem Schirmgitfer der PCF 82
eine kleine Indukfivitat liegt, die den
Eingangswiderstand der Mischrohre er-
hoht. Bei diesen Gersten muh der Tuner
zum ZF-Abgleich auf Kanal 2 oder 3
stehen. Stellt man hier den Tuner auf
Leerkanal, also 1 oder 12, dann gibt es
wegen der Ruckwirkung Ober das Schirm-
gitter eine verzerrte Durchlahkurve.

Es ist wichtig, daft' der Oszillograph pa-
rallel zum Diodenarbeitswiderstand an-
geschlossen wird. Am giinstigsten isi es,
den Oszillographen an das Gitter der
Videorohre und Masse zu legen und den
Fuf)punkt des Diodenarbeitswiderstands
fiber eine HF-Drossel mit Masse zu ver-
binden. Die HF-Drossel ist nur eine Vor-
sichtsmaf)nahme, an sich geniigf ouch ein
Stuck Draht als Kurzschluhbrucke, aber
unter Umstonden kommt bei einer be-
stimmten Lange die Drahfbriicke mit
C 236 (Bild 17) im ZF-Durchlahbereich in
Resonanz und die ZF-Kurve wird defor-
miert.

Anhand von Bild 17 sieht man, was pas-
siert, wenn der Wobbeloszillograph zwi-
schen Gitter-Videorohre und Masse an-
geschlossen wird, ohne die eben er-
wahnte HF-Drossel als Kurzschluf3brucke
einzulofen: in Serie mit der Spannung
am Diodenarbeitswiderstand R 238 I egf
eine Spannung an R 252. (R 252 ist ein
Teil des Auf)enwiderstandes der Video-
rohre, obgleich er in der Kafhodenleit.mg
liegt.) Die Spannung - gemessen zwi-
schen Gitter-Videorohre und Masse -
ist also ohne Kurzschluhbrikke groher,
aber parallel zu R 252 liegt C 236, wo-
durch die Zusatzspannung eine Phasen-
verschiebung bekommt. Der zusammen-
gesefzfe Spannungsverlauf zwischen Gil-
ter-Videorohre und Masse ist also wer-
zerrt, was besonders an Stellen steiler
Absenkung zu erkennen ist: Die Null-
sfellen der Traps liegen nicht mehr auf
der Grundlinie (Bild 18).

Bild 15 Bild 18
Der ungediimpfte Anodenkreis eines Bandfilters wirkt wie ein Trap, wenn der Wobbler am Gitterkreis Durch unrichtigen OszillographenanschluB ver-
dieses Bandfilters angeschlossen wird. (15 a Anodenkreis often; 15 b Anodenkreis kurzgeschlossen) zerrte DurchlaBkurve

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 102



Der richtige Masse-Anschlufs }Or die
Wobbler-Einspeisung
Nicht gleichgultig ist es, wo dos Wobb-
ler-HF-Kabel geerdet wird. Besonders
bei den Gersten mit gedruckter Schal-
tung mag es sehr bequem sein, die
Masse des Wobbler-HF-Kabels irgend-
wo an den Metallrahmen zu klemmen.
Dann darf man sich aber nicht Ober
schiefe Kurven (durch Riickwirkungen)
wundern.
Richtig ist es dagegen, die Masse
des Wobbler-HF-Kabels am zentralen
Erdungspunkt jeder Stufe anzuschlief3en.
Seit langem hat jede ZF-R6hre an der
Gitterleitung und dem Mittelrohrchen der
Rahrenfassung einen Metallring ange-
lotet. In diese Ringe k6nnen die An-
schlusse des Wobblerkabels bequem
eingehangt werden.

Noch etwas zur Einstellung der
Wobbler-Ausgangsspannung

Man muf3 davon ausgehen, dos Geral
maglichst unter Betriebsbedinqungen
abzugleichen. Das heif3t, von der Video-
rohre sollen 2 ... 4 Volt Spitzenspannung
abgegeben werden. Steigt die Spannung
wesentlich daruber an, dann gibt es
Obersteuerungserscheinungen, die Durch-
laf3kurve flacht oben ab (Bild 19). Die

Bild 19
Durch Ubersteuerung abgeflachte DurchlaBkurve

Spannung an der Diode soil aber ouch
wieder nicht zu klein sein (in der Gth-
f)enordnung 0,1 Volt). Der Innenwider-
stand einer Diode ist namlich spannungs-
abhangig. Bei kleinen Spannungen ist
er hoher. Da aber beim Videogleichrich-
ter der Diodeninnenwiderstand grof3en-
ordnungsmaf3ig in die Nahe des Dioden-
arbeitswiderstandes kommt, wird der an-
geschlossene Schwingungskreis weniger
gedampft. Ein Bandfilter an dieser Stelle
wird also bei zu geringer Spannung an
der Videorohre eine starkere Einsatte-
lung zeigen (Bilder 20 und 21).
Nun laf3t sich die Spitzenspannung an
der Videorohre beim Wobbeln mit einem
Rohrenvoltmeter nicht ohne weiteres
messen. Die Anzeige des Rahrenvolt-
meters hangt noch vom Wobbelhub ab.
Zur Messung der Spitzenspannung
(parallel zum Diodenarbeitswiderstand)

Bild 20
DurchlaBkurve eines Diodenfilters. Aussteuerung
der Vorrahre mit ca. 300 mV

stellt man den kleinstmoglichen
Wobbelhub ein und dreht die Frequenz-
skald des Wobblers durch, urn die Stelle
des grof3ten Rohrenvoltmeterausschlags
zu finden.
Die HF-Ausgangsspannung der handels-
Ublichen Service-Wobbler reicht leider
nicht ganz zur Aussteuerung der letzten
Bild-ZF-Rohre aus. Bei einer - ange-
nommen - siebenfachen Verstarkung
dieser Stufe waren etwa 400 mV HE-
Spannung am Gitter der letzten Bild-ZF-
KOhre notig, damit am Diodenarbeits-
widerstand 2,8 Volt Spitzenspannung
gemessen werden konnen. Der GRUNDIG
Wobbelsender 6016 z. B. gibt eine maxi -
male Ausgangsspannung von ca.100 mV
ab. Andere Fabrikate erreichen meist
nur 50 mV HF-Ausgangsspannung. Da-
her muf3 zu Beginn des Abgleichs -dem
Abgleich des Diodenfilters - der Regler
kir die Wobbler-HF-Spannung bis zum
Anschlag aufgedreht werden. Da das
Diodenfilter die graf}te Bandbreite hat,
wirkt sich ein geringer Fehlabgleich der
durch zu geringe HF-Spannung kir die
letzte ZF-Stule bedingt ist, Ober den ge-
samten ZF-Verstarker gesehen, praktisch
nicht mehr aus.
Hier nun das Kochrezept" zur Einstel-
lung von Wobbler und Wobbeloszillo-
graph:
1. Wobbeloszillograph wie oben be-
schrieben parallel zum Diodenarbeits-
widerstand anschlief)en.
2. Wobbler-HF-Kabel an Gitter 1 der
letzten Bild-ZF-Rahre. (Massearischluf)
des Wobblerkabels an das Mittelrohr-
chen der letzten Bild-ZF-R6hre).
3. Ausgangsspannungsregler des Wobb-
lers bis zum Anschlag aufdrehen (siehe
oben). Der Markengeber mul) bei dieser
Einstellung zugedreht" bleiben.
4. Oszillographenverstarkungsregler so-
weit aufdrehen, bis die abgeoildete
Durchlalykurve die Oszillographenrahre
zu ".3 ausschreibt.
Diese Einstellung wird am Verstarkungs-
regler markiert und immer benutzt, wenn
die letzte ZF-Verstarkerstufe abgeglichen
wird.
Auf diese Weise bekommt man ouch all-
mahlich ein GelOhl dafOr, ob diese Stufe
verstarkungsmaf3ig in Ordnung ist oder
ob etwas fehlt. Es wird z. B. die Verstar-
kung niedriger sein, wenn die Video -
diode nicht mehr ganz in Ordnung ist
oder wenn die Emission der ZF-Verstar-
kerrahre nachgelassen hat.
5. Wobbler-HF-Kobel an Gitter 1 der
nibchsten ZF-R6hre.
6. Rohrenvoltmeter (Gleichspannunq)
parallel zum Diodenarbeitswiderstand-
und damit parallel zum Eingang Wob-
beloszillograph - anschliel3en.
7. Den kleinstmoglichen Wobbelhub ein-
stellen.

Bild 21
DurchlaBkurve des selben Filters. Aussteuerung
der Vorri:ihre mit ca. 25 mV

GRUNDIG UHF-Wobbelvorsatz

Mit Hilfe des GRUNDIG UHF-Wobbel-Vor-
satzes VS 2 IWO sich der GRUNDIG Wob-
belsender 6016 ouch fur Abgleicharbeiten
im UHF-Bereich (Band IV/V) verwenden.
Das kommende 2. Fernsehprogramm und
weitere Fernsehprogramme werden, wie
bekannt, im UHF-Bereich gesendet.
Die sich dadurch ergebende Bedeutung des
UHF-Emp fangs ergibt fur den Techniker die
Notwendigkeit eines fachgerechten Service
der UHF-Geri:0e. Bisher lagen die hochsten
Empfangsfrequenzen bei 220 MHz, daher
wurden auch die Wobbler dafiir ausgelegt,
d. h. eine Verwendung for UHF ist nicht
ohne weiteres moglich. Von uns wurde des-
halb ein Vorsatz entwickelt, der die Ver-
wendung des bisherigen Wobblers fur
UHF-Abgleicharbeiten gestattet.
Im wesentlichen besteht dieses Gerat aus
einem UHF -Generator und einer Mischstufe.
Eine am Wobbler einzustellende feste Fre-
quenz (55 MHz) wird auf die Mischstufe
gekoppelt. Vor dieser befindet sich noch
ein Filter, welches alle Frequenzen >
100 MHz unterdriickt. Nach der Umsetzung
steht dos UHF -Signal am Ausgang zur Ver-
fagung. Die Ausgangsfrequenz iiberstreicht
den Bereich von 460-795 MHz und ist am
Vorsatz einzustellen. Der Eingangswider-
stand betragt 6052 und die Mischdampfung
ca. 13 dB, d. h. bei einem Eingongssignal
von 45 mV VHF stehen am Ausgang 10 mV
UHF an 60 52.

Der Vorsatz erweitert somit auf bequeme
und schnelle Art die Anwendungsmoglich-
keiten eines bereits vorhandenen FS-Wobb-
lers fur Abgleicharbeiten im UHF-Bereich.
Eine ausfiihrliche Arbeitsanweisung und
Beschreibung des GRUNDIG UHF-Wob-
belvorsatzes VS 2 bringen wir im ntich-
sten Heft.

8. Wobblerabstimmung durchdrehen, bis
das Rohrenvoltmeter maximalen Aus-
schlag anzeigt.
9. Ausgangsspannungsregler des Wobb-
lers so weit aufdrehen, bis das Rohren-
voltmeter ca. 3 V anzeigt. Wobbler-
ausgangsspannungsregler stehen lassen.
10. Entsprechenden Wobbelhub einstel-
len, Oszillographenverstarkungsregler
wieder so weit aufdrehen, bis die abge-
bildete Durchlaf3kurve die Oszillogra-
phenrohre zu ' ausschreibt.

Diese Einstellung am Verstarkungsregler
des Oszillographen wird wiederum mar-
kiert. Beim Abgleich dieser und der fol-
genden Stufen bleibt der Verstarkungs-
regler in dieser Stellung; sie entspricht
einer Spitzenspannung von ca. 3 Volt am
Diodenarbeitswiderstand.
Die Hohe der Durchlaf3kurve wird nur
noch mit dem Ausgangsspan-
nunqsregler des Wobblers ein-
gestellt. Dabei mu', natiirlich ouch die
Ausgangsspannung des Markengenera-
tors entsprechend nachgestellt werden.
Die Einstellarbeiten scheinen auf den
ersten Blick etwas kompliziert; sie sind
es aber wirklich nicht.
Allerdings kommt man urn praktische
Versuche und Ubungen nicht herum. Die
Handgriffe miissen wie der Umgang mit
dem Latkolben in Fleisch und Blut Ober-
gehen.

Daher der gute Rat, all die Tips und
Hinweise nicht nur zu lesen, sondern
aunt praktisch auszufiihren.
(Schlul) folgt) G. Gisbert
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Bilder aus unseren
Fernsehgerkiten

Unser Bild rechts zeigt den Thermo-
schalter, der fur die Einschaltbrumm-
Unterdruckung sorgt. Seine Heizwicklung
liegt im Anodenstromkreis des Fernseh-
empfangers, sein Kontakf parallel zum
Heizfaden der ZF-R8hre EF 180.

Das untere Bild soli den Kreislauf der
Scharfabstimmungs - Automatik veran-
schaulichen. Der Ausgang des Tuners
steht mit dem ZF-Eingang der Verstar-
kereinheit in Verbindung. Von deren
Ausgang (38,9 MHz) geht es auf die
Nachstimmeinheit, die einen Frequenz-
vergleich vornimmt und je nach Abwei-
chung dem Magnet-Nachstimmorclan des
Tuner-Oszillators einen entsprechenden
Gleichsfrom zufuhrt. Dieser besorqf die
notige Verschiebung der Oszillator-
frequenz.
Besteht keine Dbereinstimmung zwischen
der Empfangsfrequenz und der mit Hilfe
des Oszillators gebildeten Zwischen-
frequenz, so ergibt sick in der Diskrimi-
natorstufe der Nachstimmsfule eine Span -
flung, die den Strom einer Rohre so
steuert, daft das im Tuner eingebaute
Magnet-Variometer eine enfgegenge-
setzt gerichete Frequenzanderung her-
vorruft. Somit werden alle Veranderun-
gen der Oszillatorfrequenz automatisch
ausgeglichen, sowohl in negafiver als
ouch in positiver Richtung.
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Service-Hinweise fur das GRUNDIG-Fernauge FA 40
Unsere preisgunstige Fernsehkamero
Fernauge FA 40" hat sich schnell ein
weites Anwendungsgebiet erobert. Die
ursprunglich geplanten Fertigungs-Auf-
lagen muhten laufend erhoht werden.
Fernsehkameras werden daher bald zu
Standardgeraten zahlen. leder Tech-
niker des Fachhandels und Handwerks
konnte sich on Hand unserer fruheren
Veroflentlichungen mit der Wirkungs-
weise des Fernauges FA 40') sowie mit
der speziellen Scholtungstechnik 2) ver-
trout machen. Die Kenntnis dieser Bei-
trage ist Voraussetzung fur die Durch-
fiihrung von Service-Arbeiten, die wir
im heutigen Beitrag beschreiben.
Unsere Ausfiihrungen sollen den Tech-
niker in die Loge versetzen, selbst alle
ablithen Servicefalle einwandfrei be-
arbeiten zu konnen. Zu diesen zahlen,
wie die Erfahrung gezeigt hat, im
wesentlichen der Rohren- und Dioden-
wechsel. Alle dabei erforderlichen
Handgriffe und Nachjustierungen mach -
ten wir nachstehend ausfiihrlich er-
lautern.

tiffnen der Kamera
Nadi Losen der beiden Schrauben am
Kameraboden 1610 sich das Gehause
nach hinten abziehen. Ander geoffneten
Kamera sind samtliche Einstellregler und
Mehpunkte zuganglich.

Rests Iron- Wechsel

A) Resistronwechsel
Beim Austausch des Resistrons (5) ist zu-
nachst das Objektiv (1) mit der Objektiv-
aufnahme (2) abzuschrauben. Hierauf ist
die Rohrenfassung (3) abzuziehen.
Anschliehend muff die Klemmschraube
(4) der Befestigungsschelle (6) gelost wer-
den. Das Resistron laht sich nun nach
vorne schieben und kann an der Front-
platte der Kamera aus dem Ablenkjoch
herausgezogen werden.
Beim Einsatz eines neuen Resistrons ist
in umgekehrter Reihenfolge zu verfah-
ren. Die glatte Stirnflache des Resistrons
wird vor dem Einsetzen mit einem wei-
chen, faserfreien Tuch von evtl. vorhan-
denem Staub befreit. Es muff darauf ge-
achtet werden, daft der seitlich an dem
Rahrenkolben herausragende Pumpstut-
zen in der Resistron-Aufnahme (Bakelit-
Einfassung) in eine der hierfor eingelas-
senen Nuten zu liegen kommt. Auher-
dem ist darauf zu achten, daft der Kon-
taktring des Resistrons in der Bakelit-
Einfassung anliegt und mit der Kontakt-
feder in dieser Einfassung Verbindung
hat.
') Das neue GRUNDIG Fernauge FA 40"

GRUNDIG
TECHNISCHE INFORMATIONEN,
Heft 4/59, Seiten 37 ... 40

2) Die Schaltungstechnik des Fernauges
FA 40"
GRUNDIG
TECHNISCHE INFORMATIONEN,
Heft 1/2 60, Seiten 34 ... 39

Nach dem Resistronwechsel ist es not-
wendig, folgende Betriebseinstellungen
neu vorzunehmen:
1. Justierung der Optik
Es muf) gepraft werden, ob die Entfer-
nungseinstellung der Optik mit der Ent-
fernung des aufzunehmenden Gegen-
standes bei scharfster Bildeinstellung
abereinstimmt. Die Justierung ist bei Ob-
jektiveinstellung Unendlich" ( co) vor-
zunehmen. Das Resistron ist bei dieser
Entfernungseinstellunq solange zu ver-
schieben, bis eine scharfe Abbildung des
Objektes entsteht, das sich in einer Ent-
fernung von mindestens 10 m befinden
muf) (Objektiv I = 25 mm, Blendenein-
stellung 1,5). Nach beendeter Justierung
ist die Klemmschraube (4) der Befesti-
gungsschelle (6) anzuziehen (Vorsicht!
Zu starke Klemmung kann Glasbruch
verursachen.)
2. Einstellung des Justiermagneten
Abschattungen im Bild sind durd ge-
eignete Einstellung des Justiermagneten
(7) zu beseitigen. Hierbei wird der
Magnet solange urn die Resistronachse
gedreht, bis die Abschattung verschwun-
den ist oder ihren minimalen Wert er-
reicht hot. Durch Verschieben des Justier-
magneten in Richtung der Resistronachse
wird die Wirkung verstarkt oder ge-
schwacht.
3. Korrektur der Bilddrehung
Toleranzen im Systemaufbau des Resi-
strons haben unter Umstanden eine Ver-
anderunq der Fokussierung und damit
eine Bilddrehunq zur Folqe. Durch L6sen
der Randelschraube (8) wird das Ablenk-
joch frei und laf)t sich urn seine Achse in
einem qewissen Bereich drehen. Voraus-
setzung fur diese Einstellung ist selbst-
verstrindlich die vollig woagrechle Auf-
stellunq der Kamera.
4. Einstellunq der Bildausschreibung
Die Vertikal- und Horizontal-Ablenk-
amplituden fiir die Bildaufnahmerohre
massen so eingestellt werden, daft' auf
der lichtemplindlichen Schicht ein Raster
von 9,6 x 12,8 mm ausgeschriebei wird.
Es 1st zu beachten, dal) eine Vergrohe-
rung der Ablenkamplituden fiir die Auf-
nahmerohre auf dem Bildschirm zu einer
Verkleinerunq des Bildes fart. Wird die
Ausschreibung are:43er eingestellt als
9,6 x 12,8 mm, so erscheinen am Bildfeld-
rand Storsignale in Form von Aulhellun-
gen oder ouch Abdunklungen, bei zu
kleiner Ausschreibung sinken Lichtemp-
findlichkeit und AuflErsungsver-nogen.
Zur richtigen Einstellung der vorgeschrie-
benen Rastercirohe benutzt man die far
die optische Abbildung qiiltiqe Bezie-
hung, dal) sich die Bildgrohe zur Objek-
tivbrennweite stets so verhalt wie die
Objektgrohe zur Objektentfernung. Das
heiht also, beim Normalobjektiv mit
25 mm Brennweite verhalt sich die Ob-
jektbreite zur Objektentfernung wie

12,8 1

25 2

Bei richtiger Bildausschreibunq muf) also
das erfahte Objekt immer halb so breit
wie die gewahlte Entfernung sein.
For die Praxis ist die Anfertigung eines
einfachen Testbildes zweckmahiq. Hierzu
wird ein heller Karton verwendet, den
man auf Format 375 x 500 mm (Seiten-
verhaltnis 3:4) zuschneidet. In den Edcen
werden je drei konzentrische Kreise mit
den Durchmessern 90, 70 und 50 mm ein-
gezeichnet. Far die Mite sieht man einen
Kreis mit etwa 240 mm Durchmesser vor.

Auf der senkrechten Mittelachse bringt
man ferner 70 mm oberhalb de Bild-
mitte eine Marke an. Nimmt man dieses
Testbild (evil. Zusatzbeleuchtung ver-
wenden!) aus 1 m Entfernung auf, so mull
es wegen der gewahlten Abmessungen
und auf Grund der obengenannten Ab-
bildungsformel bei Verwendung des
Normalobjektives mit 25 mm Brennweite
die Bildflache qerade ausfollen. Die
richtige Einstellung erfolgt mit den Reg-
lern R 131 (Vertikal-Amplitude) und
R 167 (Horizontal -Amplitude). Die Bild-
linearitat kann mit den Reglern R 123
(Vertikal-Linearitot) und L 2S (Horizon-
tal-Linearitat) mit Hilfe der im Testbild
vorgesehenen Kreise optimal eingestellt
werden. Voraussetzung hierfar ist aller-
dings, dal, die Linearitalseinstellung des
verwendeten Empfangers einwandfrei
ist (evtl. Kontrolle mit Signalgenerator
oder Sendertestbild). Die zentrische Lage
des Rasters auf der Resistronschicht wird
mit den Reglern R 182 (Horizontal-Ver-
schiebung) und R 184 (Vertikal-Verschie-
bung) eingestellt.
Hierzu wird die auf der Kameraoberseite
angebrachte Visiereinrichtung auf die
Marke des Testbildes ausgerichtet (Ent-
fernung nach wie vor 1 m!). Bei richtiger
Rasterlaqe mull dann der Mittelpunkt
des Testbildes in der Bildschirmmitte er-
scheinen.
Es sei darauf aufmerksam gemacht, daft
die lichtempfindliche Schicht des Resi-
strons durch Nichtbeachtung der Vor-
schriften, die far alle Fernsehkameras
gelten, zerstort werden kann, namlich
durch abermahige Lichteinwirkung. Die
Kamera darf also nicht starken Licht-
quellen (Sonne, Scheinwerfer,
F o 1 ob I i t z) ausgesetzt werden. Das
gilt ouch far die ausgeschaltele Kamera,
die man stets durch Schlieffen der Objek-
tivblende oder noch besser durch Auf-
schrauben des Objektivdeckels schatzen
soil.

S. Einstellung der Automatik
a) Empfindlichkeitsautomatik
Der Regler Kontrast R 106 dient der An-
passung der Automatik an die Daten
des jeweils verwendeten Resistrons. Er
wird so eingestellt, daft am Ausgang des
Videoverstarkers (Mehpunkt C)) das BA -
Signal bei guter Objektbeleuchtung eine
Amplitude von ca. 3,5 V ss hat. Nach er-
folgter Einstellung wird die einwandfreie
Funktion der Automatik durch Offnen
und Schlieffen der Blende kontrolliert.
Der Bildkontrast auf dem Empfanger mull
dabei annahernd konstant bleiben. Es
ist jedoch zu beachten, daft die Auto-
matik mit einer Regelzeitkonstante be-
haftet ist, das heiht die Nachregelung
bei Helligkeitsveranderungen vollzieht
sich innerhalb einiger Sekunden. Bei zu
schlechter Beleuchtung wird der Reqel-
bereich aberschritten und die Bildquali-
tat verschlechtert sich erheblich (Flecken,
Aufhellungen, schlechte Kontrast und
Nachzieherscheinungen).
b) Strahlstromautomatik
Die Grundeinstellung der Strahlstrom-
automatik erfolgt mit R 96. Die Einstel-
lung wird so gewahlt, dal) ouch bei sehr
guten Beleuchtungsverhaltnissen die hell-
sten Bildstellen gut wiedergeqeben wer-
den. Bei zu gerinqem Strahlstrom ver-
schwinden die Helligkeitsabstulungen
oberhalb einer bestimmten Helligkeits-
stufe, bei zu grof)em Strahlstrom wird die
Bildscharfe mangelhaft.
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c) Scharfe
Die Scharfe-Automatik wird mit Regler
R 101 auf optimale Bildscharfe einge-
stellt. Bei Netzspannungsschwankungen
von ± 10"/o soli sich die Bildscharfe bei
einwandlreier Funktion der Automatik
nicht deutlich erkennbar verschlechtern.
B Riihrenwechsel
Ein Austausch der einzelnen R6hren in
der Kamera und der Stabilisatorrahre
im Netzteil erfordert eine Oberpriifung
der Betriebseinstellungen bzw. der Be-
triebswerte in den betreffenden Stufen.
Die richtigen Betriebswerte mit Toleranz-
angaben sind den Mehwerten zu ent-
nehmen, die wir zusammen mit den Os-
zillogrommen neben dem Gesamtschalt-
bild im Heft 1/2 60, auf den Seiten 34 bis
36 veraffentlicht haben. Die unter Um-
standen notwendigen Einstellkorrekturen
sind (zur Bildbeurteilung nur einwand-
freien Empfanger verwenden, Oberpru-
fung mit Senderfestbild):
Beim Wechsel der Riihren 2, 3 oder 4 ist
der Phasengang des Versfarkers mit Hilfe
eines Normtestbildes (notfalls genagt
ouch ein kontrastreicher Schwarz-weih-
Obergang) zu oberpriifen. Bei weihen
oder schwarzen .Fahnen' hinter einem
Schwarz-weih-Clbergang ist der Phasen-
gang mit C 23 zu korrigieren. Falls trotz
optimaler Scharfeeinsfellung und rich -
tiger Bildausschreibung die Bildscharfe
unbefriedigend ist, kann ein Neuab-
gleich des Videoverstarkers notwendig
sein, der jedoch nicht im Rahmen des
ServicedienstesdurchgefiThrt werden soil.
Beim Wechsel der Rollie 5 (ECF 80) ist
am Mehpunkt C) das Videosignal zu
iiberpriifen. Eine Anderung des Schwarz-
pegels ist mit R 51 zu korrigieren.
Beim Wechsel der Riihren 8, 9 oder 10
sind Resistronwechsel
Punkt 5 (Einstellung der Automatiken)
erwahnten Korrekfurmahnahmen anzu-
wenden. Auherdem ist beim Austausch
der Reshre 8 die Vertikal-Linearitat mil
R 123 und beim Wechsel der Rollie 9 die
Vertikal-Amplitude mit R 131 zu korri-
gieren.
Eine Oberpriilung der richtigen Zeilen-
frequenzeinstellung und der Impulsbreite
ist bei einem Austausch der Riihre 11
(ECL 80) erforderlich.
Die richtige Frequenzeinsiellung wird mit
Hilfe des ortlichen Fernsehsenders kon-
trolliert. Das von diesem Sender abge-
strahlte Signal wird mil moglichst schwa-
cher Antennenankopplung auf einem
Fernsehempfanger siditbar gemacht. Der
Zeilenfrequenzregler Z" wird auf die
Mitte des Synchronisierbereichs einge-
stellt. Dann wird der Empfanger auf den
Kanal der Kamera (Frequenz des Modu-
lators) eingestellt. Mit ebenfalls mag-
lichst schwacher Ankopplung wird das
von der Kamera abgegebene Signal
empfangen, ohne jedoch den Regler for
die Zeilenfrequenz am Empfanger zu
versfellen. Anschliehend wird mit dam
Abgleichkern der Spule L 27 die Zeilen-
oszillatorfrequenz so eingestellt, daft der
Empfanger synchronisierf. Die Impuls-
breite ist am Mehpunkt (40) (Oszillo-
gramm) zu Oberpriifen und wenn notig
mit Regler R 161 zu korrigieren.
Beim Wechsel der Stabilisaforrohren
St. 1, St. 2 oder St. 3 ist eine Spannungs-
kontrolle an den Mehpunkfen 52, 55 und
57 erforderlich. Die Spannungen sollen
innerhalb des in den Mehwerten fest-
gelegten Toleranzbereiches liegen, d. h.
Stabis mit zu stark abweichender Brenn-
spannung sollen nicht verwendet wer-
den.

Beim Austausch des Stabilisators St. 2 ist
eine Strommessung durchzukihren.
Der Schellenwiderstand R 191 mull so
eingestellt sein, dah der Strom durch St.2
bei einer Netzspannung von 200 V 6 mA
nicht unterschreitet. Bei Netzspannung
240 V wird eine Kontrollmessung vor-
genommen. Der Stabilisatorstrom dart
hierbei 30 mA nicht Siberschreifen. Die
Messung des Stromes durch den Stabili-
safor erfolgt ii der aufgetrennten Katho-
denzuleitung.
Nach dem Austausch der Modulator-
rohre R6 6 (ECC 85) ist ein Neuabgleich
des Modulators erforderlich. HierzL wird
ein Fernsehempkinger benotigt, dessen
Kanalabstimmung einwandfrei ist (evtl
Kontrolle mit Signalgenerator). Der Emp-
fanger wird Uber ein 60-12-HF-Kobel
Anpassungsglied (60 12/ 240 12) und coin.
gebautem Abschwacher an die Kamera
angeschlossen. Der Kanalwahler des
Fernsehgerates wird auf die Modulator-
frequenz geschaltet, die Feinabstimmung
des Empfangers wird auf Mittelstellung
gebracht. (Bei Empfangern mit Automa-
tik wird diese abgeschaltet.) Hierauf ist
der Abgleichkern der Oszillatorspule im
Modulator (Abb. Modulator Punkt 3) mit

0 0

Modulator

-3
--

Kamera
HF-Ausgong

Im Band III erfolgt die Einstellung des
Modulators beim Endabgleich mit dem
HF-Eisenkern (Zeichnung Nr. 9647-404)
im Kanal 5 (Bildtrager 175,25 MHz).
Durch Vercrehen dieses Kernes kann die
Frequenz des Oszillators auf die Bild-
troger der Fernsehkanale 6 (182,25 MHz)
7 (189,25 MHz) und 8 (196,25 MHz) ab-
gest mmf werden. Die Einstellung der
Frequenzen fur die Bildtrager der Kanale
9 (203,25 MHz), 10 (210,25 MHz) und 11
(217,25 MHz) 1st mit dem Abgleichkern
aus Aluminium (Zeichnung Nr.9647-942)
vorzunehmen. Es ist darauf zu achten,
dab das richtige, obere Seitenband vom
Empfanger aufgenommen wird. E ne
Kontrolle fiir die Abstimmung auf das
richtige Seitenband erfolgt im nachst
haheren Kenai des Fernsehempfangers.
Wenn hier beim Durchdrehen der Fe:n-
abstimmung kein positives Bild erscheint,
ist die Modulatorabstimmung richtig.
Bei Abstimmung des Modulators out die
Kanale 4 oder 11 wird die Konlrolle im
nachst niedrigeren Kanal vorgenommen.
Hier erscheint dann bei richtiger Abstim-
mung des Modulators ein positives Bild
von geringerer Oualitat (Abfall bei tie -
fen Frequenzen).
Abgleich wie unter B 6.
D) Diodenwechsel
Bei Austausch der Dioden vom Typ OA
81 muh darauf geachtet werden, dab der
Sperrwiderstand gemessen mit GRUNDIG
Rohrenvol-meter (Ohm-Stellung, Bereidi
1 Id!) mindestens 200 1(52 betragt.
Austauschdioden vom Typ OA 202 und
BA 100 mussen den in den Datenblatfern
angegebenen Werten entsprechen. Ins-
besondere miissen die Grenzwerte fur
die Sperrstrome beachtet werden.

OA 81 CA 81

6011 2k

20pF

Schraubenzieher aus Isoliermaterial so-
lange zu verdrehen, bis das von der
Kamera aufgenommene Bild deutlich auf
dem Bildschi-m erscheint und eine opti-
male Einstellung gefunden ist (falsche
Einstellung hat .Plastik' bzw. vermin-
derte Auflosung zur Folge).
Hierauf Osz llographen Ober Demodu-
lator mit der HF-Buchse des Modulators
(Abb. Punkt 5) verbinden. Das demodu-
lierte Signal mull auf dem Oszillogra-
phenschirm erscheinen und ist m t den
Trimmerkondensatoren C 41 und C 42
(Abb. Modulator Punkt 1 und 2) auf
grohte Amplitude einzustellen. (Meh-
punk 15).

CJ Kanalumstellung des Modulators MI
Fernauge FA 40
Die Abstimmung des Modulators auf
einen anderen Kanal ist mit Hilfe des
Abgleidikerns der Oszillotorspule L 16
moglich. Die Einstellung der Frequenz
for den Kanal 2 im Band I (Bilatriager
48,25 MHz) wird beim Endabgleich mit
einem Abgleichkern aus HF-Eisen fZeich-
nung Nr. 9647-404) vorgenommen. Durch
Verdrehen dieses Kernes erhalt man die
Einstellung der Frequenz fur den Kanal 3
(Bildtrager 55,26 MHz). Die Einstellung
der Bildtragerfrequenz far den Kanal 4
(62,25 MHz) wird mil einem Abgleich-
kern aus Aluminium (Zeichnung Nr.
9647-942) vorgenommen.

TiI.aii"

Anschl fur Gleichspgs - ;::-,

messg. mil Rohren- -
l voltmeter

10 pH

-( - -

OA 202 bei 150 V - I d 0,1 LLA bei 25° C
BA 100 bei 60 V - Id 10 LtA bei 25°C
D6 und D7 (getastete Schwarzsfeuerung)
diirfen nur paarweise gewechselt werden
(Diodenporchen im Werk anfordain!)
Diese Dioden sind so ausgesucht, dah sie
in ihrem Gleichrichterverhalten bei
Raumtemperatur und ouch nach Erwar-
mung nur wenig voneinander abweichen
(max. 0,1 V Spannungsanderung am
Mehpunkt 10).
Die Diode eines Paares mit der evtl.
groheren Abweichung bei Erwarmung
(Diode ist gekennzeichnet), ist dort ein-
zusefzen, wo der negative Tastimpuls
eingespei if wird.
Beim Austausch von D 6 und D 7 sowie
D 4 ist unter Umstanden eine Korrektur
des .Schwarzpegels" erforderlich, beim
Wechsel der Diode D 16 kann zusatzlich
zur Einstellung des .Schwarzpegals" eine
Korrektur der .Scharfe' notwendig wer-
den.
Das Diodenpaar D 26, D 27 (Type 9150
bzw. 2 + OA 214) mull vor dem Einbau
auf seine Eignung kir die Horizontal-
oblenkscholtung OberprOft werden. Er-
satzdioden sinddaher ausschliehlich vom
Werk anzufordern.
Allgemein isf beim Austausch von Dio-
den darauf zu achten, doh aus Grunden
der therrrischen Sfabilitat die Lage in-
nerhalb der Schaltung nicht verandert
werden dart.
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Bild 1 10,4 x 6,5 x 2,6 cm: Nur zwei Drittel vom Volumen des Mikro-Boy

Es war vorauszusehen, dal) wir in un-
serem BemOhen, dem Markt immer
kleinere Taschenempfanger anzubieten,
beim Mikro-Boy nicht stehen bleiben
wOrden. Inzwischen ging die erste Serie
des Mini -Boy iiber die Montagebander.
Dieser wahre Zwerg unter den Taschen-
empfangern vereinigt kleinste Abmes-
sungen mit grolyer Leistung. Er zeigl
deutlich, dal) die deutsche Radio-Indu-
strie auf dem Weltmarkt keine Konkur-
renz zu scheuen braucht. 250 Gramm
Gewicht und Abmessungen von 10,4 x
6,5 x 2,6 cm, das sind Werte, die erstmals
ein Transistor-Taschensuper deutschen
Ursprungs erreicht. Hierbei verdient be -
sanders die Geratetiefe Beachtung.
Hangt es doch von ihr ab, ob sich so ein
klingender Begleiter im Taschenformat
wirklich unauffallig und bequem wie
beispielsweise eine Brieftasche im Jockett
tragen 1,510.

Trotz seiner Kleinheit verfugt der Mini -
Boy Ober eine erstaunliche Leistungs-
fahigkeit. Er bringt Oberall mit Leichtig-
keit zahlreiche Sender auf der Mittel-
welle. Die Klangqualitat ist hervor-
ragend, bedingt durch einen neuent-
wickelten GRUNDIG Spezial-Lautspre-
cher mit einem ausgeglichenen Frequenz-
gang. Der neue Mini -Boy wurde mit
grolyclimensionierter Ferritantenne, 6
Transistoren sowie 2 Dioden ausgestattet.

Bequeme Einhand-Bedienung

Die aulyere Form ist sehr ansprechend
und gliicklich gelost. Das Verhaltnis von
Lange zu Breite und Tiefe wahrt das
Gesetz vom Goldenen Schnitt. Die Ab-
messungen sind aber nitht nur den
Dimensionen der Rocktasche angepaf)t,
sondern vor allem auch der bedienenden
Hand. In einer Hand haltend, kann man
die beiden Einstellregler fur Abstimmung
und Lautstarke bequem bedienen. Die
Abstimm-Randelscheibe ragt oben und
unten ein klein wenig aus dem Gehause
heraus, so dal) sie mit Daumen und
Zeigefinger teinfuhlig und somit sehr
genau eingestelit werden kann. Von der
Seite blickt man auf die durch ein Lupen-
fenster vergrol3erten Frequenz-Merk-
ziffern.

Dem Gehause selbst geben aufeinander
abgestimmte dezente Modefarben den
letzten Chic. Dank seiner Langsform kann
es ohne weiteres auf dem Schreibtisch,
einem Bijcherbord etc. aufgestellt wer-
den. Ein an der Rudcseite angebrachter
Clip erlaubt ouch eine Aufstellung in
Schthglage, die oft dekorativer oder
praktischer ist und dem Gerat ouch out
unebener Unterlage einen festen Stand
gibt.

(GRUI1DIG)

MINI -BOY
and seine Technik

Mit Tasche und Wirer
in Geschenkpackung

Als erganzende Ausrustung gib, es eine
Bereitschaftstasche sowie einen Klein-
harer. Diese werden auch zusammen mit
dem Mini -Boy in einer geschmackvoll
aufgemachten Geschenkpackung ange-
boten. Trotz der luxuriasen Aufmachung
ist die Geschenkpadcung ober nicht etwa
teurer, sondern in der Zusammenstellung
sind die drei Teile sogar noch billiger,
als wenn man sie einzeln kauft!

Bild 2
Mini -Boy mit Bereitschaftstasche
in der Geschenkpadcung

und Kleinhorer

Heimlautsprecher mit Wedcuhr
Wie zum Micro -Transistor -Boy, wurde
auth fur den Mini -Boy ein formschoner
Spezial-Heimlautsprecher geschaffen, in
den das kleine Gerat eingesetzt und so-
mit ein entsprechend hoheres Kiang-
volumen erzielt werden kann. Dieser
Heimlautsprecher besitzt als Besonder-

belt eine Weckeruhr (mit Federwerk) und
ist mit einer raffinierten Mechanik aus-
gestattet, die auch nach Einschieben des
Mini -Boy fur eine Symmetrie des Ge-
samtgerates sorgt. An der linken Seiten-
wand tritt namlich ein dem Bedienungs-
tell des Gerates entsprechendes Gegen-
stuck hervor. Soll der Mini -Boy wieder
fur sich verwendet werden, so drUckt man
einfach auf dieses Seitenteil und schon
lalyt er sich ganz leicht dem Heimlaut-
sprechergehause wieder entnehmen.
Der Uhren-Heimlautsprecher bleibt z. B.
auf dem Tischchen neben der Couch ste-
hen, wahrend der Mini -Boy jederzeit als
treuer Begleiter zur Verfugung steht.
Die Anschaltung des grofyeren Lautspre-
thers erfolgt automatisch beim Einschie-
ben des Gerates, wobei sich der Laut-
sprecher des Mini -Boy gleichzeitig ab-
schaltet.
An die Kleinharer-Schaltbuchse kann
auth ein anderer vorhandener perma-
nent-dynamischer Lautsprecher (nieder-
ohmig) angeschlossen werden, wenn ein
Miniatur-Klinkenstecker verwendet wird.
Es 1st erstaunlich, welche Tonfulle der
kleine Boy zusammen mit einem grolyen
Lautsprecher hervorbringt.
Unsere nachfolgenden Kapitel machten
Sie nun mit den aufbau- und schaltungs-
technischen Besonderheiten vertraut
machen.
Kleineres Volumen durch neuentwickelte
Einselteile
Stellt man den neuen Mini -Boy neben
seinen grofyeren Bruder, den Micro -Boy,
so glaubt man gern, dal) sein Volumen
nur etwa zwei Drittel des Volumens vom
Micro -Boy betragt. Da seine Schaltung
praktisch der des Micro -Boy entspricht,
ouch die gleiche 9-V-Batterie einsetzbar
ist, leuchtet ein, dal, fur den Mini -Boy
fast ausnahmslos neue Bauteile gesucht
oder entwickelt werden mulyten.

Bild 3
Heimlautsprecher mit Wedcuhr fiir den Mini -Boy
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Der Laufsprecher hat einen Korbdurch-
messer von 50 mm und ist damit ca. 7 mm
kleiner als der Micro-Boy-Lautsprecher.

Hier zeigt ein Vergleich der Schalldruck-
Kurven, dal) erhebliche Fortschritte er-
zielt wurden, obwohl die Schallabstrahl-
flache urn 28 Prozent verkleinert wurde.

Miniatur-ZF-Bandfilter
Eine nahere Betrachtunq der Zwischen-
frequenz-Filter (Bild 4) IWO erkennen, dais
die im Luxus-Boy verwendeten, in einem
friiheren Aufsatz bereits beschriebenen
Filter Pate standen. Die Herstellungs-
technik wurde insofern verfeinert, als die
Zufiihrungsdrahte bei der Hersfellung
der Grundplatten gleich mit eingespritzt
werden. Dieser Vorgang erfordert ein
hohes Mat) an Prazision sowohl der
Spritzprehwerkzeuge als ouch der An-
schluhdrahte, und er bedingt auherdem
die Auswahl einer geeigneten Preh-
masse. Urn beim Tauthlaten der Druck-
platte eine einwandfreie Verlatung der
Zufuhrungsdrahte zu erzielen, dart die
Prehmasse beim Spritzen keinen Kragen
auf der Zuleitung bilden, auherdem soil
ihr Ammoniak-Gehalt ein bestimmtes
Mal) nicht ijberschreiten, damit die aus-
tretenden Ammoniak-Damofe keine den
Latvorgang hindernden Oberzijge auf
der versilberten Drahtoberflache erzeu-
gen. Fiir den Reparateur sei Kier qleich
vermerkt, dah die Reparatur eines schad-
haft qewordenen ZF-Filters oder eines
auf demselben Prinzip aufgebauten Os-
zillators sich nicht mehr lohnt, dais man
also beim Ausbau eines solchen Bauteils
zunachsf mit dem Latkolben die einzel-
nen State bis zur Druckplattenoberflache
eindrOdd und anschliehend nach Erwar-
men der Latlapoen des Bechers das
ganze Teil allmahlich von der Druck-
platte abhebt. Nachdem man die Druck-
platte von iiberflussigen Zinnresten ge-
sauberf hat, fah} sich das Ersatzteil leicht
einsetzen. Es ist eine sorgfaltige Ver-
latung anzustreben, urn unsichtbare
Wackelkontakte zu vermeiden.

Neuer Miniafur-Drehkondensafor
Der Drehkondensator, nach dem Ouetsch-
dreherprinzip mit Kunststoffisolation auf
Polviithylenbasis konstruiert, wurde spe-
ziell fijr dieses Gerat entwickelt. Er isf
ouch im Vergleich mit - nach dem glei-
then Prinzip entwickelten - japanischen
Erzeugnissen die z. Zt. kleinste Konstruk-
tion auf der Welt. Drehkondensatoren
gleicher Grahe mit Keramikisolation, die
sowohl in Japan als ouch in Deutschland
entwickelt wurden, konnten sich bislanq
noch nicht durchsetzen. Es sei am Rande
vermerkt, dah gerade auf diesem Gebiet
die zw.sifellos vnn Japan ausgehenden
Anregungen in Europa mif groher Ziel-
strebigkeit von mehreren Herstellern
aufgegriffen und erfreulicherweise zu
einem Ergebnis gefiihrt wurden, das den
japanischen _Stand der Technik Obsr-
traf. Wie weif das Kier behandelte Prin-
zip auch auf dem UKW-Gebiet an Boden
qewinnen wird, muf) der nachsten Zu-
kunft ijberlassen bleiben.

Das Oszillatorpaket hat einen fijr 460 kHz
Zwischenfrequenz ausgelegten Spezial-
schnitt. Beide Pakete sind mit je 8 ab-
biegbaren Lappen ausgerustet, die von
10 zu 10 Grad im Bedarfsfalle so qe-
bogen werden, dah die bei dem grahe-
ren Vorganger geforderte Gleichlauf-
foleranz von ± (2°.° i 1 pF) eingehalten
wird.

Bild 4 Blick in den Innenoufbau

Der besagte Drehko wird in einen mit
der Druckplatte verloteten Fahrstuhl aus
verzinntem Eisenblech eingesetz', der
eine bequeme Abstimmung der Trimmer
in Abgleichstellung zulaht und gleich-
zeitig in Arbeitsstellung eine wirksame
Abschirmung gegen Handkapazitaten
beim Abstimmen auf den Sender dar-
sfellt.

Besonderheit derAbstimm-Rdndelscheibe

Die Randelscheibe fah, eine Bedienung
mit zwei Finqern zu, erleichtert also dem
Besitzer des Gerafes den Abstimmvor-
gang. Gleichzeitig vermindert dieses
Verfahren das Auftreten von starkeren
radialen Kraften auf die Drehko-Achse,
tragt also wesenflich zur Schonung des
mit zunehmender Kleinheif empfindlicher
werdenden Drehkondensators bei.

Auherdem wird man von Toleranzen im
Drehmoment nahezu unabhangig.

Longer Ferrilslob

Die Gesamtkonzeption des Gerates hat
zur Voraussefzung, dah der Ferritstab
zur Erzielung einer grohen Lange und
damif optimaler Aufnahmefahigkeit fur
die zu empfangenden Signale an der
Langsseite des Gehauses angeordnet ist.
Das Geraf ist also waagerechf orientiert.

Bild 5
Die gedruckte
Schaltuny des

Mini -Boy

Schaltungseinzelheiten

Die Schaltung zeigt dos fypische Bild
eines normalen Sechstransistor-Empfan-
gers mit OC 44 als Mischsfufe, 2 x OC 45
als ZF-Verstarker, OC 71 als NF-Treibt-
stufe und 2 x OC 72 als Gegentaktend-
stufe. Die letztere ist durch den im Basis-
kreis liegenden Spannungsteiler mil dem
1-0.2-Heif)leiter temperaturkGmpensierf.

Bild 6 Stabilisierung nach dem Prinzip der
halben Speisespannung

putt RU(
N CIO

0AllI100119
llottorio

9 Volt
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Bild 7 Gesamt-Scholtbild des GRUNDIG Mini -Boy Transistor 200
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Thermische Stabilitat der HF-Transistoren
durch Schaltungskunstgriff

Die HF-Transistoren sind nach dem Prin-
zip der halben Speisespannung geschal-
tet. Man erzielt dadurch eine Einsparung
an Bauelementen, die wegen der gerin-
gen Grof3e der Druckplatte erwanscht ist,
wegen des Fortfalls der Basisspannungs-
teiler eine Senkung des Stromverbrau-
ches und schliefylich eine thermisch stabile
Schaltung ergibt, wie die nachfolgende
Betrachtung zeigt.
In der Prinzipschaltung (Bild 6 Seite 108)
ist die Kollektorverlustleistung

N U lc 1)

ode.

N = (1.40 lc) 2)

Die Anderung dieser Verlustleistung in
Abhangigkeit von der Kristalltemperatur
T j des Transistors ergibt sick nach Dif-
ferenzieren von 2) zu

dNc _110 dlc lc
d Tj d Tj

dNc_(1.10 _2Rc c) d'c
d Tj d lj

dNc (U. Ic ) dlr
d Tj d lj

Unter der Voraussetzunq, dal) normaler-
weise der Collektorstrom mit der Tern-

d I
perotur ansteigt, d. h. c positiv ist,

d Tj

besagt diese Formel, dal) bei I U°
2 Rc

oder

bzw.

d N
der Ausdruck negativ werden muf),

d Tj

die Collektorverlustleistung also bei zu-
nehmender Temperatur abnimmt. ')

Einstell-Angaben
Die Einstellung der fOr die Funktion des
Gera1es vi:ditigsten Betriebsgrofyen un-

') Ouellenangabe, W. Ebbinge, -Temperatur-
stabile Transisforschaltung nach dem Prinzip
der halben Speisespannung", VA'_VO-Berichte,
Heft 3, Band IV.

terliegt in der Fertigung folgenden Jar-
schriften: Mit dem im Basisspannuigs-
teiler liegenden Einstellregler R 24 von
60 k52 max. wird der Collektor-Ruhesrom
der Endstufe auf 0,7 mA pro Transistor,
d. h. auf 1,4 mA Gesamtstrom bei Liner
Me4spannung von 7,5 V eingepegelt.
Dieses Verfahren ist ouch fur den Repa-
rateur anwendbar.

Dos Collektorpotential des 1. ZF-Tran-
sistors soil bei der Mef)spannung von
7,5 V gegen Masse gemessen mindesiens
0,6 Volt positiver sein als dos der M sch-
stufe, damit bei kleinen Eingangssignalen

die zwischen diesen beiden Potentialen
liegende Dampfungsdiode gesperrt ist.
In der Fabrik erzwingt man dies durch
Aussuchen der Transistoren bei der ge-
gebenen Widerstandskombination R

R u. Fiir den Reparateur ist es empleh-
lenswerter, bei Transistorersatz den Wi-
derstand R .; so zu bestimmen, dal) diese
Bedingung erfullt ist.

Die am Vorkreis gemessene Mischemp-
findlichkeit des Mini -Boy hat den recht
guten Mittelwert von 40 i,V. Sie wird in
der Serie um Ow° ± 50" 0, je nach Tran-
sistorbeshickung, streuen.

c-4fiz NF-CTransistez.lii
Messung der Transistoren-KenngroBe (c' bei 1 kHz

Die Stromverstarkung ist dos Vert
des Ausgongswechselstromes zum

Eingangswechselstrom bei kurzgescF los-
senem Ausgang

dd

lIj J=( ) =0'c
isb

Beim Messen von to' lalyt man Ober die
Basis des Transistors einen konstanten
Wechselstrom flief)en (siehe Mef)scial-
tung). Diesen erreicht man Ober einen
Widerstand Rg, dessen Wert gegen den
des Transistor-Eingangswiderstandes hin-
reichend grof) ist. Der Collektor-Kurz-
schluf)strom is wird als Spannungsabfall
an einem gegen den Innenwiderstond

des Transistors sehr kleinen Widerstand
Ra bestimmt. Somit ist die Wechselspan-
nung ua an dem Widerstand Ra propor-
tional a'.

Z. B.: Die Klemmenspannung des 1 -kHz -
Generators betrogt 100 mV und der
Widerstand Rg 100 ki1, so fliel)t 1 jtA
Wechselstrom in die Basis des Transistors.
Wahlt man Ra 100 i2, so ist

10 x ua, wenn ua in mV abgelesen wird.

Nimp. Die Mellschallting

lb

1000/IF

0 50 V

Regelbare
61eicispannungsquelle

Udi

- IC

0ce
Na

loon

Cl

I

1000 pf

0 30 V

Regelbare
Cleichspannungsquelle
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Tabelle der Priifnummern von GRUNDIG Fernsehgeraten

TYP

Prufnummern

TYP

Priifnummern

UZ 251
nach Umbau

Z 101
bis Fabrik-Nr.

Z 201
ab Fabrik-Nr.

UZ 251
nach Umbau

Z 101
bis Fabrik-Nr.

Z 201
ab Fabrik-Nr.

143 780
143 A 780 ML

___

153 825
153 A 830
235 835
235/57 835 ML
237 $38 _
238 839
239 850
243 850 ML
243 A 853 10 250 10251
253 8531  07 450 07 451
253 A 856
254 858
254 u 861 07 SOO 07 501
330 870
335 900
336 901

336/S7 909
339 909 3
343 1453 07 100 07 101
343 A 1461
348 1653
349 1853
353 33 600 33 601 1853 B
353 M 13 400 13 401 1861
435 S 53 10 000 10001
435 ML T 53 L
436 43 T 20
437 53 K 1 14 100 14 101
437 p 53 K 1 u
438 0 53 K 2 11 905 11 906
438p S3 K 2 u
439 53 K3 10 265 10266
446 S3 K 3 u
447 53 K 4 - 10 820 10 821
449 53 K 4 II 07 250 07 251
449M 53 K 4 u
453 12 050 12 051 53 K 5 09 410 09 411
461 08 600 08 601 53K Su
470 53 K 10 10 385 10 386
530 53K 10u
535 53 M 1 10 000 10001
S37 53 M 2
553 11 450 11 451 53 M 3
559 53 M 13
570 53 M 20
575 S3 S 20
653 09 300 09 301 53 5 22
719 53 S 25
720 53 5 50
736 535508
736 M 53 5 SO FD
738 53 T 10
73$ 0 53 T 20
739 53 T 25

53 T 50
S3 T SO FD

740
740 3
749 53 T SS
749 61 M 1
753 12 400 12 401 61 M 2
7511 61 M 11
759 61 M 11 u
766 61 M 12
769 61 M 12 u
770 61 5 50
775 61 1 50

Samtliche GRUNDIG-Fernsehempfeinger der Saison 1460 61 tragen die Priifnummer Z 201
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GOichlige Aleukenstruktion:

GRUNDIG Universal-UHF-Einbauteil

Diese Neuentwicklung ist einheitlich fur alle GRUNDIG Fernsehempfanger
verwendbar, die mii der hohen Bild-ZF arbeiten. Ein grof)er und entschei-
dender Vorteil ist die auf3ergewOhnlich leichte Montage und der einfache
Anschlul). In wenigen Minuten lassen sich ouch altere Fernsehgerate durch
diesel neue UHF-Einbauteil erganzen. Vorsatzgerate werden dadurch
proktisch uberflUssig. Weitere technische Einzelheiten bringen wir im nachsten
Heft unserer Technischen Informationen".

Als Nachtrag zu unseren AusfUhrungen auf Seite 99 mochten wir noch auf
folgende Mitteilung des Bundespost-Ministeriums hinweisen:

Legt ein ehemaliger Fernseh-Rundfunk-Teilnehmer einen Genehmigunqs-
antrag fur ein fruher betriebenes Fernsehgerat vor, dos keine Funkstorung
verursacht hat, so wird die Genehmigung erfeilt, ohne Rucksicht darauf, dot)
sein Gerat die technischen Vorschriften einhalt.

10enn sick Dhze Ahesse an?ezt

Wir bitten unsere Abonnenten, uns

etwaige Adressenanderungen bekannt-
zugeben. Dadurch werden Fehlleitungen

vermieden und Sie erhalten die Hefte
weiter wie bisher. Geben Sie aber bitte

unbedingt neben Ihrer neuen Adresse
ouch Ihre bisherige Anschrift an, da sonst

eine Berichtigung der Kartei und des
Adressierautomaten nicht erfolgen kann.

Interessenten auberhalb unseres Kunden-

stamm-Kreises ist jetzt Gelegenheit ge-
boten, GRUNDIG TECHNISCHE INFOR-

MATIONEN" gegen eine SchutzgebUhr
von DM 1.50 je Heft zu beziehen. Altere

Hefte konnen ebenfalls abgegeben wer-

den, allerdings sind nur noch geringe
StUckzahlen der Nummern 3 58, 1 59,

5 6 59, 1 2 60 vorratig.
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(GRUF1DIG

Das

preisgiinstige

Service-

Meggerat

fur

universelle

Anwendung

3 -6.

7 Gleichspannungs-
Melibereiche:
1-3-10-30-100-300-1000 V,
zusatzlich mit Hoch-
spannungsmelytoste 30 kV.
Eingongswiderstand 10MS2,
bei 30 kV 300 MS2.

e

7 Wechseispannungs-
Mehbereiche:
1-3-10-30-100-300-1000 V;
Frequenzbereich
40 Hz ... 8 MHz
Eingangswiderstand 1,4Mt2

7 Widerstands-
Mefsbereiche:
1 (J... 500 S2 - 10 SI ... 5 kS2
100 S2 ... 50 kS2 - 1 kil
0,5 MQ - 10 kS2 ... 5 MU -
0,1 MU ... 50 MS2 - 1 Mil ...
200 MU

Fur jeden Me6platz, fur jeden Auftendienst-Techniker wird dos RV 11 benotigt. Hohe Auflogen-
plorungen ermoglichten eine niedrige Preiskolkulotion diesel prazisen Service-Me6gerates.
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Das

preisgunstige

Service-

Meggerat

fiir

universelle

Anwendung

7 Oleic'. spannungs-
Mehbemiche:
1-3-10-3( - 01)-300-1000 V,
zuseezhci m t Hoch -
spa nnungt mehtaste 30 kV.
Eingang>widerstand 10MS2,
bei 30 IV 300 MS2.

L

1Ne't'

7 W echselspannungs-
Mehbereiche:
1-3-10-30-100-300-1000 V;
Fre ittenabereich
40 Hz ... 8 MHz
Eingancswiderstand 1,4Mt2

7 Widerstands-
Mehbereiche:
1 53) S2 - 10 S2 ... 5 kit
100 SI ... 50 kS2 - 1 kS2
0,5 MII - 10 kit 5 MU -
0,1 MU ... 50 MS2 - 1 MS2 ...
200 MU

For jeden Me6platz, fur jeden Aufieridienzt-Techniker wird das RV 11 bendtigt. Hohe Auttogen-
planungen ermoglichten eine niedr ge Freiskolkulation dieses prazisen Service-Mefygerates.


