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7cznschetttp6anycz 1958/59
Die Ausbreitung des Fernsehens ist in den
Ietzten Monaten schneller vonstatten ge-
gongen, als man dies noch auf der Ietzten
Funkausstellung hir moglich gehalten hat.
Die grof)en Umsatze an Fernsehempfan-
gern und die sehr hohen monatlichen An-
meldungen bei der Bundespost machen
deutlich, daft sich die Aufmerksamkeit des
Publikums out dieses neue Unterhaltungs-
mittel jetzt in starkem Maf3e konzentriert.
Man kann deshalb sicher damit rechnen,
daft der zweimillionste Fernsehteilnehmer
der Bundesrepublik noch in diesem Lahr
von der Post registriert wird. An dieser
Entwicklung haben die Zauberspiegel"
der GRUNDIG-Werke einen bedeutenden
Anteil.

GRUNDIG-Pertekt-Automatic

Wie ein Elektronengehi:n arbeitet the
GRUNDIG Perfekt-Automatic. Blitzschnell
und mit absoluter Genouigkeit werden out
elektron:schem Wege das Bild und der Ton
in dem Empfanger automatisch auf die
bestmogliche Abstimmung gebracht. Man
braucht das Gerat nur einzuschalten, fur
die Abstimmung auf den Fernsehsender
sorgt es allein. Der denkende Zauber-
spiegel" macht das Kontrollieren von Ab-
stimmanzeigen und sonstigen Einstell-
signalen oberflossig. Wie bei den Hein-
zelmannchen" geht es zu, wenn durch diese
neue vollautomatische Steuerung jeder
Sender scharf eingestellt wird.

Ein charakteristisches Merkmal alter neuen GRUNDIG Fernsehempftinger ist dos

GRUNDIG Goldfilter
Das obenstehende Bild mock e linen UL
Vorzug dieses neuen Goldfilters veran-
schaulichen.
Das Fernsehbild wirkt blaustichfrei und
lichtwertecht. Zusdtzliche Filter - seien es
nun Scheiben, getonte oder farbige Folien

sow.e - sind beim GRUNDIG
Goldfilter oberflussig.

Dos augenschonende Goldfilter mach,
gle:chzeitig den Empfang proktisch un.
abhdrigig von der Raumbeleuchtung.

Motorisierte Senderwahl und Zweites
Programm

Die motorisierte Senderwahl der Spitzen-
gerate ist ein besonderer Vorteil, da be-
reits in vielen Gegenden mehrere Sender
zu empfangen sind. Auch hier geniigt ein
Tastendruck, und das Gerdt schaltef selb-
standig auf den gewbnschten Sender urn.
Dieser auf)erordentliche Bedienungskom-
fort ist allein durch die zuvertassige
GRUNDIG-Abstimm-Automatic ermegl:cht
worden. For den Empfang des geplanten
zusdtzlichen Fernseh-Programms auf ultra-
hohen Frequenzen (UHF) sind alle
GRUNDIG - Zauberspiegel zukunftsicher
konstruiert, da ein storstrahlungssicherer
UHF-Vorstufen-Empfangsteil mit wenigen

Handgriffen innerhalb des Gerates ange-
schlossen werden kann. Die GRUNDIG-
Fernsehsuper haben bereits eine Duplex -
taste, die nach Einbau des UHF-Empfangs-
Teiles neben dem eingestellten Sender
durch einen Tastendrud< einen UHF -Sender
einzustellen gestattet. Bei den Gersten
mit Motor-Senderwahl kann ebenfalls durch
Tastendruck auf UHF geschaltet werden.
AIs Kanalwahler findet wiederum der goi-
dene Tuner Verwendung, dessen Federn
und Gegenkontakte mit echtem Gold ver-
sehen sind und damit eine absolute Be-
triebssicherheit gewahrleisten. Ebenso sind
die Fernsehsuper mit der Weitempfangs-
rohre ausgestattet, die von GRUNDIG in
den Fernsehempfangerbau eingehihrt
wurde.
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Scharfabstimmung bei den GRUNDIG Fernseh-Supern
Wie arbeitet nun dieses modernste
Abstimmverfahrent
In einem kleinen, geheimnisvollen Kast-
chen, welches am Chassisrahmen ober-
halb des HF-Teils mantled ist, befindet
sich das Herz" der Feinabstimm-Auto-
matik. Dieses liefert dem Nachstimm-
organ im Tuner den notigen Regelstrom.

Das Schaltungsprinzip
In dem Keistchen befinden sich eine Ver-
starkerstufe, bestUckt mit einer EF 80,
ein Filter und ein Diskriminator. Das
Gutter der EF 80 ist uber einen kleinen
Kondensator von 1,5 pF mit dem letzten
Bild-ZF-Bandfilter (Videofilter) gekop-
pelt. Im Anodenkreis der EF 80 liegt ein
dreikreisiges Diskriminatorfilter, welches
die Bildtrager-ZF (38,8MHz) schmalban-
dig aussiebt. Der hohe Verstarkungs-
faktor der EF 80 sorgt dafrir, dal) die am
Filter liegende HF-Spannung sehr groh
ist, urn den nachfolgenden Diskriminator
gut steuern zu konnen. Der Diskriminator
ist mit zwei Germanium-Dioden OA 81
bestrickt. Er liefert eine Gleichspannung,
die bei richtiger Abstimmung Null ist,
bei positiven oder negativen Abwei-
chungen der zugefiihrten Frequenz ent-
sprediende Abweichungen der Gleich-
spannung mit positiver bzw. negativer
Polaritat. Die positiven oder negativen
Abweichungen der Diskriminator-Gleich-
spannung werden dazu benutzt, urn -
nach Umwandlung der Spannungsande-
rungen in Stromeinderungen - ein
Nachstimmglied am Oszillatorschwing-
kreis des Tuners zu steuern. Ahnliche
Schaltungen hat man ouch bei groi)en
Rundfunkgereiten angewandt, z. B. bei
unserem Spitzensuper 6099, der als
erstes deutsches Rundfunkgeriit riber
frinf UKW-Stationstasten verfUgt, auf
welche funf verschiedene Programme
gelegt werden konnen. Die gewUnschten
Sender konnen jederzeit - bei abge-
schalteter Scharfabstimmungs-Automatik
- mit dem Handabstimmknopf beliebig
neu gewahlt werden. (Es sind allein frinf
farbig markierte Skalenzeiger fUr UKW
vorhanden.) Ebenso wendet man auch
bei groheren Autosupern mit Stations -
fasten automatische Nachstimmschaltun-
gen an. Im Gegensatz zu diesen Schal-
tungen, die nur kleine Frequenzonde-
rungen (9 kHz bei AM bzw. 150 kHz bei
FM) auszugleidien haben, mussen im
Fernsehgerat erheblich grohere Abwei-
chungen beweiltigt werden. Jeder Fern-
sehkanal besitzt eine Bandbreite von
7 MHz. Dementsprechend mul) auch die
von Hand einstellbare Feinabstimmung
einen sehr grol)en Variationsbereich auf-
weisen (ca. 2,5 MHz). Dieser grohe Be-
reich ist auch im Hinblick auf weitere
Veranderungen durch Netzspannungs-
schwankungen, Alterungen, Temperatur-
veranderungen etc. unerlohlich. Es ist
daher selbstverstandlich, dah auch an
eine automatische Feinabstimmung die
gleichen Forderungen gestellt werden

Hinzu kommt, dal) die Auto-
matik so prozis arbeiten soil, dal} die
Sollfrequenz der ZF auf ± 50 kHz genau
gehalten wird. Die Forderungen sind
somit sehr hoch.

Aus all diesem ergibt sich die Notwen-
digkeit, dal) ein erhohter Schaltungsaut-
wand getrieben und der Tuner selbst
hochsten Anlorderungen genrigen mu).
Letzteres wird bei GRUNDIG dadurch
gewahrleistet, dah dieser wichtige Bau-
stein voll und ganz im eigenen Welk
hergestellt wird. Der Aufwand der
eigenflichen Abstimmautomatik konnte
daher so klein gehalten werden, dat) er
nicht holler ist als bei bekannten Ab-
stimmanzeigeschaltungen.

Nun zu der Funktion im einzelnen
Zur Nachsteuerung wird die Frequenz
des Bild-ZF-Tragers (38,8 MHz) benutzt.
Der Diskriminator liefert bei dieser Fre-
quenz also keine Regelspannung (Null
Volt). Da vom Diskriminator schon bei
kleinen Frequenzabweichungen grope
Regel-Gleichspannungen verlangt we -
den, benotigt er eine hohe zugefiihrte
HF-Spannung. Diese bringt die Verstar-
kerrohre EF 80 auf, deren Gitter Ober
1,5 pF an das letzte ZF-Filter (vor der
Videodiode) angekoppelt ist. Man e -
halt somit an den Dioden des Diskrimi-
nators eine HF-Spannung, die ca. 20 bis
30 Volt betragt. Der Diskriminator ist
dreikreisig aufgebaut und daher schmal-
bandig. Dieses i t wichtig, damit Star -
sender oder gar der eigene Tontrager
keine Steuerspannungen hervorrufen
konnen. Ein solch schmalbandiger Dis-
kriminator erfordert hohe Kreisgriten. Aus
diesem Grunde sind auch die Bela-
stungswidersteinde sehr hochohmig. Das
Nachstimmorgan im Oszillatorschwing-
kreis des Tuners - in unserem Fall ist
es eine Diode - braucht jedoch eine
relativ hohe Leistung, die die hoch-
ohmige Diskriminatorschaltung nicht un-
mittelbar abgeben kann. Urn den fur die
Diode erforderlichen hohen Strom zu
erreichen, wurde daher folgender Weg
beschritten: Die Regelspannung vom
Diskriminator wird unter Einschaltung
eines Siebgliedes auf das Gitter der
Verstarkerrohre (EF 80) zuruckgefuhrt.
Somit bewirken die Gleichspannungs-
anderungen des Diskriminators infolge
der Gitterspannungssteuerung den Fre-
quenzverstimmungen entsprechend eine
Veranderung des Anodenstromes (bzw.
gleichermahen ouch des Kathodenstro-
mes) der Verstarkerrohre. Bei Verstim-
mung des Oszillators nach hohen Fre-
quenzen wird de Strom holler, bei Ve-
stimmung nach niedrigeren Frequenzen
niedriger. Uber den Kathodenstromkreis
werden diese Anderungen nun auf das
Nachsteuerorgan, also die Diode im
Oszillatorkreis des Tuners, gegeben.

Die Nachsteuereinrichtung im Tuner

Der Tuner-Oszillator ist in der Ublichen
Weise geschaltet und besitzt (bei den
Geroten 339 und 449 bzw. den mit
diesen Chassis ausgerusteten Schrank-
Typen) eine Obliche kapazitiv wirkende
Hand-Feinabstimmung. Parallel zur Os-
zillatorspule ist nun ein veranderlicher
Blindwiderstand geschaltet, bestehend
aus einer Kombination von Kondensa-
toren und einer Germaniumdiode (Te-
kade Typ G 5 2 cder K 5 2). Eine Diode

hat neimlich aie Eigenschaft, in einem
bestimmten Bereich ihren inneren Wider -
stand in Abheingigkeit vom durchfliehen-
den Strom zu eindern. Schickt man also
durch die Diode einen Gleichstrom (in
unserem Fall also den Steuerstrom aus
der Katnode der EF 80), so vereindert
sich also entsprechend der Widerstand
der Diode, und zwar etwa zwischen 200
und 100011. Dadurch wirken die in Serie
liegenden Kondensatoren auf den Os-
zillatorschwingkreis verschieden stark
ein, bewirken also eine entsprechendc
Verstimmung des Oszillators. Ein kleiner
Widerstand leiht die Kondensatoren voll
wirken, ein hoher Serienwiderstand ent-
spricht einer scheinbaren Verkleinerung
der Kapaziteit, bewirkt also eine hohere
Frequenz. Bei einem bestimmten durch
die Diode fliehenden Mittelstrom ist der
Oszillator auf seine Sollfrequenz abge-
stimmt, bei Veranderung des Dioden-
stromes wird die Frequenz entsprechend
niedriger bzw.

Der maximale Steuerbereich betreigt je
nach Kanal 3,5 ... 5 MHz. Da im Band I
die Oszillatorfrequenz urn ca. das 2,5-
fache niedriger ist als im Band II, muhte
die Ankopplung der Diode bei den
Schaltstellungen der Kanale des Bandes
I fester als im Band II gemacht werden.
Es befindet sic, daher ein weiterer Kon-
taktsatz auf den Kanalstreifen, mit des-
sen Hilfe die untere Serienkapazitiiit urn-
geschaltet wird. Es wird die bei den
Kaneilen des Bandes II wirkende klei-
nere Kapazitai (1,5 pF) riberbrUckt. Bei
Band I betreigt die untere Ankoppel-
kapazitat (an gitterseitigen Enden des
Oszillatorschw.ngkreises) somit 200 pF.
(Die Oberbriickung der kleinen Serien-
kapazited ist im Schaltbild gestrichelt
eingezeichnet) Durch diese Mahnahme
ergibt sich alle Kanale etwa der
gleiche Variationsbereich. Auherdem
stellt sich gleichzeitig gegenuber der
bisherigen Technik der grohe Vorteil
ein, dah kir die Kanale des Bandes I ein
ebenso groher Bereich durch die Obliche
Hand-Feinabstimmung erfaht wird, wie
im Band II. (3ei den riblichen Kanal-
wahlern ist dieses nicht der Fall).

Urn gewisse Seittigungserscheinungen im
Kurvenverlauf der Diode bei hochsten
Frequenzen zu eliminieren, wurde ither
einen Kontakt im Tuner bei den Kandlen
5 ... 11 ein Parallelwiderstand hinzu-
geschaltet, der den Strom der Diode
auf ca. die Heilfte heruntersetzt. Somit
kann der Steuergleichstrom, der aus dem
Kathodenstromkreis der EF 80 genommen
wird, bei alien Kanalen gleichartig sein.
Der Re.henwiderstand der Diode ist
notig, urn den Strom, der durch die HF-
Gleichrichtung der Oszillatorspannung
entsteht, klein zu halten. Urn Regel-
schwingungen zu verhindern, wurde der
Einfiihrungspunkt des Steuergleichstroms
mit einem Kondensator von 25 tiF ab-
geblockt.

Im nerchsten Heft gehen wir auf weitere
technische Einzelheiten der Automatik
ein.

Die ausfiihrliche Schaltung der PERFEKT-AUTOMATIC ersehen Sie
Gesamtschaltbild des Zauberspiegel 449

aus dem
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Drucktasten
erleichtern die Bedienung
Alle diesjahrigen GRUNDIG-Fernseh-
gerate, auf3er 239 und 439, sind mit
einem sechsteiligen Druddastenaggre-
gat versehen. Dieses ermoglicht eine
Schnellschaltung und erspart somit
schwierige Regler-Einstellungen. Die
rechte Taste ist der Ein-Aus-Schalter. Mit
den beiden nachsten Tasten kann blitz-
schnell, so wie dos Programm wechselt,
von Sprache auf Musik umgeschaltet
werden. Zwei weitere Tasten bewirken
die mehr oder weniger starke Einschal-
tung des Klarzeichners. Da beide Tasten
unabhangig voneinander ein- und aus-
zuschalten sind, bestehen also drei ver-
schieden starke Klarzeichnerstellungen
(ohne Klarzeichner - klar - brillant)
die fijr alle praktisch vorkommenden
Empfangsgegebenheiten ausreichen.

Die linke Taste ist bei einigen Gersten
die UHF -Duplex -Taste; bei den Gersten
mit Motor-Senderwahler client sie zur
Schnellwahl eines anderen Programmes.

Duplex -Taste (fur UHF) oder Taste Senderwahl"
Alle GRUNDIG-Fernsehgerate sind in

diesem Jahr von vornhere n so vorbe-
reitet worden, daf5 sich mUhelos mit
wenigen Handgriffen nachtraglich ein
modernster Vorstufen-UHF-Teil einbauen

Auch die Bedienungsorgane neh-
men hierauf schon RUcksicht. So kann
mit der Taste UHF" blitzschnell von
einem Programm der Bander I oder II

auf ein UHF-Programm (Band [V V) urn-
geschaltet werden.
Bei den Gersten mit moforisch bedien-
tern Tuner ist die linke Taste mit "Sen-

derwahl" bezeichnet. Ober die Funktion
der Motor-Senderwahl durch einfachen
Tastendruck berichtet ein weiterer Bei-
'rag nosh ausfiihrlicher. Genau wie bei
der Duplex -Taste fijr UHF kann ouch bei
diesem System durch einfachen Finger-
druck auf die Taste Senderwahl" auf
ein UHF-Programm Cibergegangen wer-
den, da ouch bei diesen Gersten die
nachtragliche Erganzung mit einem star-
strahlungssicheren Hochleistungs-UHF-
Einbauteil schon von vornherein VO r-
gesehen ist.

Senderwahl auch fernbedienbar!
Der neue GRUNDIG Ferrregler Typ III
(Nr. 7641-010) fijr GRUNDIG Fernseh-
gerate mit motorisierter Senderwahl bie-
tef einen besonderen Bedienungskom-
fort. Neben den Moglichkei-en Bild-
helligkeit, Lautstarke uric Kontrast be -

quern vom Sitzplatz sus nachstellen zu
'carmen, wenn etwa senderseitig be -
dingle Korrekturen notwendig sind, ist

es nun ouch maglich, das Programm
miThelos zu wechseln, wenn mehrere
Fernsehsender empfangen werden Icon-
nen. Dazu ist nur ein Druck auf die Taste
des Fernreglers notwendig, und das
Gerat schaltet selbsttatig auf den ge-
wUnschten Sender, also das nachste
Programm urn.

8
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Getrennte Fernseh-Antennen mit gemeinsamer Niederfahrung
fur den Empfang verschiedener Programme

Zwei verschiedene Fernsehprogramme
zu empfangen, ist heute schon zahl-
reichen Fernsehteilnehmern im Bundes-
gebiet maglich. Liegen die Sender in
der gleichen Richtung bzw. sind die
Senderstandorte benachbart, wie dos

z. B. fur die beiden mit verschiedenen
Programmen arbeitenden Grohsender
Harz -West (Kanal 10) und Bracken (Ka-
nal 6) der Fall ist (Deutsches Fern-
sehen" und Deutscher Fernsehfunk"),
so kann ohne weiteres eine gemeinsame
Antenne far beide Programme benutzl
werden. Urn von einem zum anderen
Programm zu wechseln, braucht man bei
den GRUNDIG Spitzen-Fernsehgeraten
mit motorischer Senderwahl - also bei
den Typen 459, 559, 740, 740 B, 839, 766,
769, 859, 909 und 909 B - nur auf die
Taste Senderwahl" (am Gerat oder am
Fernregler) zu drucken. Alles weitere
fiihrt das Geraf automatisdi aus.
Manchmal liegen jedoch die Sender
nicht so gunstig in einer Richtung und
sind auherdem weiter entfernt, wie es
z. B. bei den Sendern Salzburg oder
Santis Nit. viele Gebiete Bayerns der
Fall ist. Hier braucht man natiirlich ge-
trennte Antennen, die beim ersten Auf-
stellen optimal auf die zu empfangen-
den Sender ausgerichtet werden. Dabei
sind aber weder zwei getrennte Nieder-

fiihrungen noch ist gar ein Umstapseln
der Antennenstecker erforderlich. Man
schaltet einfcch oben am Antennenmast
beide (am gleichen Mast montierte)
Antennen auf eine Antennenweiche
(auch Verbindungsfilter genannt) und
fahrf von dieser ein einziges, fur beide
Antennen gemeinsamer, Kobel zum
Empfanger. Antennenweichen k6nnen
direkt am Mast montiert werden und
sind sehr preiswert im Herstellungspro-
gramm von nahezu alien nomhaften
Antennen-Spezialfirmen aufgefahrt. Die
untenstehenden Abbildungen zeigen
Beispiele von bekannten Fabrikaten.
Antennenweichen gibt es for alle Konale
der Bander I und III und fur symmetri-

sches 24042 -Kobel als ouch for 60-0-
Kocxialkabel. Alle weiteren Einzelheiten
lassen sich den Katalogen der Anten-
nenhersteller entnehmen. Auch far Kom-
hinationen mit UHF-Antennen gibt es
entsprechende Verbindungsfilter.
Auf der Messe in Hannover konnten alle
Besucher auf unserem Stand bis zu fanf
verschiedene Fernsehprogramme durch
einfachen, fernbedienten Tastendruck
schnell wahlen. Immer wieder war es
verblaffend, wie sofort jedes Bild da
war", ohne dah erst auf eine Abstimm-
anzeige, sei es nun auf dem Bildschirm
oder am Magischen Auge, geschaut
werden muhfe, noch die entsprechenden
Einstellorgane bedient werden muhfen.
Die Demonstration der moforischen Sen-
derwahl war daruber hinaus ouch der
beste Beweis fur das absolut sichere Ar-
beiten der Bild- und Zeilensynchroni-
sation.
Gerode bei der schnellen Programm-
wahl machten sich die Vorteile der
GRUNDIG Perfekt-Automatik in beson-
derem Mahe bemerkbar, denn die auto-
matische Scharfabstimmungsschaltung
macht die Bedienung der bisher iiblichen
Hand-Feinabstimmung vallig Oberflus-
sig. Bild und Ton sind stets haarscharf
automatisch abgestimmt. Somit ist ouch
jede Abstimmanzeige Oberflossig.

Die Abstimmautomatik
bei den Gersten mit Motor-Senderwahler

Bei alien GRUNDIG-Fernsehgeraten, die
mit einer moforischen Senderwahl aus-
gerastet sind, gibt es keine Kanalwah-
ler-Bedienungs-Knopfe mehr. Ein leich-
ter Tastendruck geniigt, und schon schal-
tet der Motor auf ein anderes Fernseh-
programm. Die haargenaue Scharfab-

Prinzipschaltung der Abstimm-
Automatik bei den Gersten mit
Motor-Senderwcihler.

erld-IF-
Verstorker

KancilwOhler ohne
Fernobstimmungs-
Drehkondensoror

Weitere Einzelheiten
siehe Schokplan 459

stimmung von Bild und Ton besorgt
blitzschnell die GRUNDIG Perfekt-Auto-
matik. So wie bei den kleineren Auto-
matik-Gersten ist aber auch bei den
Gersten mit Motor-Senderwahler die
Maglichkeit gegeben, die Feinabstimm-
automatik auher Betrieb zu setzen und

Automoirk

Ern

Aus

Hand-Fern-
Obstimmung

zur Kontrolle der richtigen Arbeitsweise
oder zum Einstellen ganz schwach ein-
fallender Sender auf Hand-Feinabstim-
mung OberzJgehen. Letztere arbeitet je-
doch licht mehr direkt als veranderbare
Kapazitat (Drehkondensator) am Tuner-
Oszillatorschwingkreis, sondern indirekt
mit einem Potentiometer, welthes eine
Steuer-Gleichspannung anstelle der Dis-
kriminator-Gleichspannung dem Gitter
der Rahre EF 80 zufuhrt. (Der Kathoden-
strom dieser Rahre steuert bekanntlich
die Nachsfimm-Diode). In der Schalter-
stellung ,Aus" liegt dos Gitter am Dis-
kriminator, bei Ein" am Abgriff des
in die Steuerstromleitung eingehigten
Potentiometers (R 71; 10 id/ parallel zu
R 70, 390 52). Damit der Einstellpunkt der
Sollfrequenz bei der handbetatigten
Potentiometer-Feinabstimmung genau so
wie bei der Drehkondensator-Feinab-
stimmLng out Mitte des Regelbereichs
zu liegen kommt, wird beim Umschalten
auf Ein" gleichzeitig eine geringe posi-
tive Vorspannung (Ober R 73, 5,1 MLI)
aufs Gitter gegeben.

Das Feinabstimmungs-Potentiometer hal
somit die gleiche Wirkung wie der sonst
abliche Feinabstimmungs-Drehkonden-
sator. Da es nur auherst selten bedient
zu werden braucht, befindet es sich an
der Gerate-Ratheite (Ruckwand, rechts
oben).

In der linken Endstellung des Potentio-
meters ist die Hand-Feinabstimmung ab-
geschaltet. Es fritt jetzt die Automatik in
Tatigkeit, die sofort die optimale Fein-
abstimmung herbeifiihrt.

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 13



Nach Abnahme der RUckwand
liegt die gedruckte Schaltung so -
fort servicegerecht vor den Augen
des Technikers. Die Einstellungen
der Hilfsregler und samtliche
Messungen konnen ohne Aus-
klappen des Chassis durchgefiihrt
werden. Dieses nimmt somit bei
der Fehlersuche keinen Platz am
Werktisch ein.

Ein sehr wichtiger Punkt!

T

4.

raw
D

Der seitlidse Konalweihlerknopf (der
ohnehin nr noch bei Geraten ohne
Motor-Sendervb bier vorhanden ist) start
bei einem Clossisausbau nicht im ge-
ringsten. Es wind ei Hach die mit einem
Bajonettverich uB aefestigte Abdeck-
kloppe gelist, wie es dos nebenstehende
Foto zeigt. W eder einmal zeigt es sich,
da 3 ouch bei solchen Kleinigkeiten un
sere Konst.uk eure stets zuerst on den
Service-Tecinicer dcnken, denn sie wis-
son, wie zitr zuben I oft dos Demontie-
ren seitlich hcrausragender Bedienungs-
elemente i.t. Bei GRUNDIG braucht an k
dieser Stel e icht e ne einzige Schraube
gelost zu rersien!

Wenn einmol die Bild-
rohre ousgewechselt wer-
den soli, laBt sich dos
Chassis muhelos aus-
bouen, ohne daB etwas
abgelatet werden muB.
Alle Verbindungen sind
steck bar ausgefUhrt
(siehe Fotos 2 und 3 und
dos Grafi:it° eines out-
gebauten Chassis auf
Seite 27).

I t:larlir M.

Chassis-4nsicht Zauberspiegel 059
Ein erfreuliches Bild fur jeden fachkundigen Servicemann

40.
Zaubempiegel 429
bei a cenommerc Rik'. wand

rrr-

I
s '
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Das

Zauberspiegel 439 mit herausgeklapptc b Cflassis. Alles sst leschi zu
geinglich. Das Gerat bleibt dabei volt betriebsfeihig. Verbindungen
brauchen nicht gelost werden.

SERVICE-KLAPPCHASSIS
Eine fortschrittliche Konstruktion, die fur die gesamte
Fernsehtechnik richtungweisend wurde

Sdion seit zwei Jahren ist dos Service -
Chassis ein besonderes Merkmal der
GRUNDIG-Fernsehgerate. In diesem Jahr
wurden neben den Tischgeraten ouch
die Schrankgercite mit dem von allen
Service - Technikern hoch geschatzfen
Klapp -Chassis ausgeriistel. Dieses loft
sich nach Losen von zwei Schrauben her-
ausklappen, so dal' alle Teile zugang-
lich sind, ohne irgendeine Verbindung
abloten zu mussen. Der senkrechte Auf-
bau des Chassis loft schon allein nach
Abnahme der RLckwand alle Messungen
an der Schaltung zu, denn diese liegt nun
iThersichtlich unmittelbar vor den Augen
des Technikers. Ebenso sind auch alle
Hilfs-Regelorgane direkt zuganglich.

Dieses gilt ouch fur die Einstellunqen
des Zeilentransformators, denn der Stu-

fenschalter ,ZA" ( Zeilen-Amplitude,
gleichbedeutend mit Bildbreite) and der
Excenter-Eisenkern der Zeilen-Lineari-
tcitsspule ZL" ( = Zeilen-Linearitat,
gleichbedeutend mit Geometrie des Bil-
des in horizontaler Richfung) liegen jetzt
n.cht mehr auf der Platte des Zeilen-
trafos, sondern unmittelbar hinter der
RLickwand auf dem Flachchassis.

Es wurde alles getan, dem Service-
Techniker die Arbeit so leicht wie mag-
lich zu machen, so dal' auch in der Woh-
nung des Kunden kleinere Service-Lei-
stungen miihelos durchgefuhrt werden
konnen. Dal' auch die Sicherungen uber-
sichtlich sind, versteht sich
von selbst. Neben den beiden Netz-
sicherungen ist eine weitere Sicherung

moderne

vorhanden, die die Zeilen-Endrahre
schutzt.

Auch bei Gersten mit seitlich angeord-
netem Kanalwahlerknopf (also Geri5te
ohne Motor - Senderwahler) braucht
beim Herausklappen des Chassis keine
Schraube oder ein Knopf gelost zu wer-
den, do der Tuner am feststehenden
Chassis-Unterteil montiert ist, also nidif
mit herausgeklappt wird. Eine beson-
dere Annehmlichkeif fur den Service-
Techniker.

Hervorzuheben ware in diesem Zusam-
menhang noch, dal' auf der Buchsen-
platte bereits die UHF-Antennenbuchsen
eingenietet sind. Aus der Riickwand wird
oath Einbau eines UHF-Teils einfach die
vorgestanzte Au;sparung entfernt.

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 15



Kontrolle der Feinabstimmungs-Automatik
Die GRUNDIG Feinabstimmungs-Auto-
matik iibernimmt, wie schon der Name
sagt, die Abstimmung des Kanalwahlers
auf beste Bild- und Tonguelitat. Mit Hilfe
des Diskriminators, der auf die Bild-ZF
von 38,9 MHz abgeglichen ist, und eines
veranderlichen Blindwiderstandes im
Kanalwahler (in unserer Schaltung eine
Kombination aus einer Germaniumdiode
und mehreren Kondensatoren) wird
durch Veranderung des Oszillators auto-
matisch dafiir gesorgt, dal) der Bild-
trager genau auf die ZF von 38,8 MHz
± 40 kHz abgestimmt wird.

Die GRUNDIG Feinabstimmungs-Auto-
matik beseitigt alle Verstimmungen des
Oszillators, die innerhalb folgender
Grenzen liegen: In Richtung Nachbar-
kanal 1 MHz, in Richtung eigener Ton-
trager 1,5 MHz. Dieser Bereich (2,5 MHz)
stimmt praktisch mit dem Bereich der
Handabstimmung oberein.

Die bei dem Gerat noch vorhandene
Handabstimmung in der Form, wie sie
jedes Fernsehgerat besitzt, tritt erst in
Funktion, wenn die Automatik durch
einen Kippschalter an der Gerate-Ruck-
seite ausgeschaltet wird. Die Auf)er-
betriebsetzung der Automatik ist nur in
Sonderfallen, z. B. bei ganz schwach
einfallenden Sendern, notig, im allge-
meinen jedoch nur dann, wenn die rich-
tige Arbeitsweise der Automatik kon-
trolliert werden soil. Im Werk wird fiir
jeden Kanal der richtige Arbeitsbereich
der Automatik mit Hilfe der Oszillator-
Spulenkerne genau eingestellt. Solite
durch ungiinstige Tansportverhaltnisse,
starke Erschutterungen, Rohrenwechsel
etc. eine Verstimmung eingetreten sein,
so la131 sich miihelos der jeweilige Os-
zillator-Spulenkern nachstimmen. Zum
einwandfreien Arbeiten der Feinabstim-
mungs-Automatik ist der richtige Oszil-
lator-Abgleich Voraussetzung. Wir emp-
fehlen daher, beim erstmaligen Aufstel-
len des Gerates wie folgt vorzugehen:

Nach Wahl des richtigen Kanals wird
das Gerat eingeschaltet. Etwa drei Minu-
ten nach dem Hellwerden des Bild-
schirms hat das Gerat die notwendige
Betriebstemperatur erreicht. Schalten Sie
nun bitte die Automatik mit dem Kipp-
schalter an der Riidoeite des Gerates
aus. Die Tasten Klar" und Brillant"
diirfen nichf gedruckt sein. Es folgt jetzt
die Kontrolle des Oszillator-Abgleichs
mittels der Hand - Feinabstimmung
(Scheibe hinte dem Kanalwahlerknopf).

Bei Drehung der Scheibe im Uhrzeiger-
sinn vom linken Anschlag ausgehend,
soil am rechten Anschlag das Bild durch
Unruhe (infoige Abstimmens auf den
Tontrager) beeintrachtiqt werden. Das
Bild wird zugleich flauer und dunkler,
darf jedoch nicht vollig verschwinden.
1st diese Voraussetzung nicht erfullt, so
ist ein Nachabqleich des Oszillator-
Spulenkerns erforderlich. (Die Kerne sind
von auf)en, am Knopf des Kanalwahlers
mit einem Abgleich-Schraubenzieher zu-
ganglich, siehe Abbildung).

1st der Feinabstimmungsbereich kontrol-
liert, wird die Abstimm-Automatik wie-

der eingeschaltet. Beim Durchdrehen der
Abstimmscheibe von Anschlag zu An-
schlag dart sich die Bildscharfe nicht
mehr verandern.

Schalten Sie nun zum Schluf) der Ober-
priifung die Automatik noch einmal aus
und stellen Sie bitte die Hand-Feinab-
stimmung ungefahr auf beste Bildscharfe
ein. Nach dem Wiedereinschalten der
Automatik ist damit Gewahr gegeben,
dal) dos Fernsehgerat ouch bei langster
Betriebsdauer immer optimal, also auf
beste Bildscharfe abgestimmt ist.

Fehler bei unrichtigem
Tuner -Oszillator - Abgleich
1st der Oszillator out zu hohe Frequen-
zen eingestellt (Bild dunkel, nur noch
der Ton zu horen), so kann es vorkom-
men, dab die Automatik nicht den Bild-
trager (38,8 MHz), sondern den Ton -

So einfach IaBt sich von aunen der Oszillator-
Spulenkern nachgleichen.

trager hereinzieht. Liegt die Verstim-
mung in Richtung einer zu niedrigen
Frequenz so wird das Bild unscharf. In
beiden Fallen ist bei ausgeschalteter
Automatik ein Nachgleich des Oszilla-
tor-Spulenkerns erforderlich, um die
richtige Arbeitsweise der Automatik
sicherzustellen.

Besonders ist zu beachten: Im Interesse
einer einwandfreien Arbeitsweise der
Feinabstimmungs-Automatik diirfen die
Diskriminator- und Filterkreise nicht un-
notig verstimmt werden.

Nachgleich der
Abstimmfrequenz am
Automatikkastchen
Sollte es einmal vorkommen, dal) - z. B.
beim Transport - ein Kreis des Auto-
matikteils verstimmt wurde (was sich da-
durch bemerkbar macht, defy sich ohne
Automatik ein besseres Bild erzielen
lalyt), so kann auf einfachste Weise ein
Nachgleich durchgefiihrt werden. Der
gunstigste, von Hand einsteilbare Ab-
stimmpunkt 101 sich dann selbstver-
standlich ouch mit eingeschalteter Auto-
matik erzielen. Schliefylich hat ja die
Automatik den Sinn, das Gerat auto-
matisch nicht out irgendeine festgelegte
Frequenz, sondern auf den wirklidi
besten Bildeindruck abzustimmen.

Obwohl die Automatikschaltung mit ei-
nem Diskriminatorfilter arbeitet, braucht
bei einer Frequenzkorrektur nur ein
Kreis nachgestellt zu werden, und zwar
derjenige, der an der Filter-Koptseite

Nachgleich der
Abstimmfrequenz am
Automatikkastchen

angeordnet ist. Dazu klappt man einfach
dos Chassis heraus. Beim Hineindrehen
des Filter-Eisenkerns wird die Frequenz
(also der Punkt out der Nyquistflanke,
out welchen die Automatik die Abstim-
mung ziehen soil) tiefer, beim Heraus-
drehen des Kerns wird sie hoher. Vor
einem Nachstellen des Kerns soil dos
Gerat erst bereits einige Zeit eingeschal-
tet sein, also Betriebstemperatur erreicht
haben. Ggf. kann das Wachs, welches
den Kern festlegt, mit einem Fohn zu-
satzlich erwarmt werden.

Kontrolle der Abstimm-
Automatik bei Geriiiten mit
Motor-Senderwahler
Bei diesen Geraten (Typen 459, 559, 740,
740 B, 839, 766, 769, 859, 909 und 909 B)
arbeitet eine von Hand durchfuhrbare
Feinabstimmung auf rein elektrischem
Wege mittels eines in der Automatik-
Regelleitung liegenden Potentiometers
(siehe Prinzipschaltung sowie die aus-
fiihrliche Beschreibung auf Seite 13).

Das Potentiometer ist mit einem Schalter
versehen, welcher am Regler-Links-
anschlag die Automatik einschaltet. Es
ist an der Gerate-Riickseite zuganglich.

Zum Prufen der Automatik-Funktion
dreht man dos Potentiometer aus der
Linksanschlagstellung heraus bis zum
rechten Anschlag. In dieser Stellung soli
das Bild bereits durch Unruhe (Ton im
Bild) beeinflulyt sein. Es soil zugleich
flauer und dunkler werden, darf je-
doch nicht vollig verschwun-
den s e i n. 1st diese Voraussetzung nicht
eful1, so ist ein Nachabgleich des Oszil-
lator-Spulenkerns (am Tuner) erforder-
lich. Der Kern ist von der Antriebsseite
am Tuner mit einem Abgleichschrauben-
zieher zuganglich.

Beim Wiedereinschalten der Automatik
(Drehen des Feinabstimmungs-Potentio-
meters in die linke, gerastete Schalt-
stellung, bezeichnet mit Automatik"), ist
nunmehr Gewahr fur ein richtiges Ar-
beiten der Automatik gegeben.
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Ademe gernseh-SchaltunviceAnik

Dynamische Randschiirfe-Korrektur, eine dem Kriimmungsradius
des Bildschirms a u t o m a t i s c h angeglichene Focussierung.
Fur die heute in Fernsehgeraten vorwee-
gend verwendeten 90"-Weitwinkel-Bild-
rohren werden an die Ablenk- und
Fokussiermittel bereits aulyerordentlich
hohe Anforderungen gestellt.
Sie sind neben den Bildrohren die letz-
ten Glieder in der Kette des gesamten
Fernseh-Obertragungssystems und da-
mit wesentlich mitbeteiligt an einer ein-
wandfreien Bildwiedergabe. Nun ist es
!eider so, dal, selbst die hochwertigste
Ablenkeinheit den physikalischen Ge-
setzen entsprechend nicht alien Anfor-
derungen gleichzeitig gerecht werden
kann, ohne zu - von ihr unabhangigen
- Hilfsmitteln greifen zu miissen.
Das bekannteste dieser Hilfsmittel ist der
sogenannte Kissenentzerrungsmagnef,
der, wie das Wort schon besagt, Kissen-
verzeichnungen kompensieren soil.
Diese konnen zwar durch eine bestimmte
Formgebung der Ablenkfelder vermie-
den werden, wodurch aber andererseiis
eine Ablenkdefokussierung auffreten
kann.
Es muf) also ablicherweise ein guter
Kompromify zwischen diesen und nosh
weiteren Forderungen, wie z. B. Ablenk-
empfindlichkeit und Eckenausblendung,
gefunden werden.
Im folgenden wird eine Schaltung be-
schrieben, mit deren Hilfe es moglich ist,
den am haufigsten auftretenden Fehler
der Ablenkdefokussierung in den Rand-

Wie oben bereits erwahnt, ist es nicht
moglich, allein durch exakte Auslegung
der Ablenkeinheit bei Berucksiditigung
alter anderen Forderungen, Randun-
scharfen vollig zu vermeiden.
Lediglich astigmatische Fehler {airmen
weitestgehend durch eine bestimmte
Form der Ablenkspulen verhindert wer-
den. Durch die hier zu beschreibende
Schaltung kann der nicht weniger sto-
rende Bildwolbungsfehler vollig kom-
pensiert werden.

Anhand von Bild 1 soil zuerst der Be-
griff Bildwolbung erklart werden.
Der Leuchtschirm, der heute ausschlieh-
lich fur Fernsehzwedce verwendeten
Bildrohren ist zwar nicht vollig eber, hat
aber doch einen Kriimmungsradius, der
wesentlich grafjer ist als der Abstand
vom Ablenkzentrum Z zur Bildschirm-
mitte A. Dies bedeutet, dal) der Elextro-
nenstrahl a it der Mitte der Bildrohre
einen kiirzeren Weg bis zum Auftritt auf
die Leuchtschicht zuruckzulegen hat als
ein Randstraht b. Der Elektronenstrahl
hat aber bei einer bestimmten Einstel-
lung der Fokussier-Spannung - stati-
sche Fokussierung vorausgesetzt - seine
gunstigste Punktscharfe nur auf dieser
sogenannten Bildwalbungsflache - ge-
strichelt gezeicbnete Linie 1 - und richt
auf der Leuchfschirmflache. Durch Erho-
hung der Fokussierung ist man in der
Lage, diese Flache giinstigster Strahl-
scharfe nach vorn zu verlagern (gesfri-
chelt gezeichnete Linie 2) und so eine
mittlere Punktscharfe zu erreichen.
Bei Veranderung der Fokussierspannung
in Abhangigkeit von der jeweiligen Loge
des Bildpunktes ist es - wie nach dem
Obengesagten einzusehen - moglich,
der Flache glei:her Scharfe die gleiche
krOmmung zu wie die des Leucht-
schirmes.

Die normalerweise zur Fokussierung her-
angezogene Gleichspannung wird hier-
zu mit einer Wechselspannung Ober-
lagerf, deren Frequenz und Phase fest
mit der Zeilenablenkung synchronisierf
sind.
Eine solche Wechselspannung liefert der
Zeilenausgangstransformator als Ober-
lagerung der vorhandenen Boosterspan-
nung, nur daf) diese der Boosterspan-
nung Oberlagerte Wechselspannung in
ihrer Phase urn 180" gedreht werden
muf3te.

Nun zu der Schahung.

4 Bild 2
Bei t beginnt der Ablenkvorgang einer Zeile,
bei t endet er, so daB T einer Bildzeile ent-
spricht.

Bild 3
Schaltung der dynam schen Randscheirfekorrektur
Uber C: wird die Wechselspannung von der
Boosterspannung gehennt und dem 1 rafo 9241-
701 zugekihrt. Dieser Trafo ist als Autotrafo au:-
gebildet, der 2 Aufgaben zu erfollen hat:
1. Die abgetrennte Wechselsponnung in ihrer

Phase urn 180 zu drehen und
2. sie auf einen Spannungswert hochzutransfor-

mieren, der zum Ausgleich der Tiefenscharfe
notwendig ist (ca. 350 V).

PY 83

zum Bad -
Sperrschwmger

C 220 k[
92 Bildrohre

180 k

I
270 k I ' ' IN

Zeilen tree,

clr

Bildwolbungs-
/lathe 2

Bildwolbungs-
llache

Bild 1 Der Unterschied
zwischen der Krummung
des fest fokussierten Bild-
strahlers und der Bild-
schirmwolbung.

Am Punkt (A) steht die oben erwiahnte
Boosterspannung (siehe Bild 3). Ober
einen Spannungsteiler RI und R2 wird
der urn 1809 gedrehten und hochtrans-
formierten Wechselspannung die zur
Allgemein-Fokussierung notige Gleich-
spannung im Punkt (D) zugefuhrt. Die
am Punkt C zur Verfiigung stehende
Spannung hat dann die in Mid 2 (C)
wiedergegebene Form.

Diese wird dem Fokussiergitter der Bild-
rohre zugefUhrt.

Mit Hilfe eirer solchen, vom Zeilenab-
lenkwinkel des Strahles gesteuerten
Fokussierspannung, deren Gleichspan-
nungskomponente iiber das Potentio-
meter R2 regelbar ist, wird die ge-
wiinschte automatische Randscharfekor-
rektur erzielt. Regler R2 dient zur ein-
maligen Einsfellung der Scharfe, die
dann fiir den gesamten Krammungs-
radius gilt. R. Otto

Bild 4
Die Anordnung der Schaltungs-Einzelteile im
Mittelfeld des Ferrnehgereitechassis.

Tronsformotor
9241-701

I\I
Jochspulen

i
12n

zum

(d) 5,ebgbed
Focusster -Gitter

der Bildrohre

co) I
4,7 n

C3

C

1M 0.1M 5

RI R2

Btldschar fr-
Regier
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und weitere schaltungstechnische Einzelheiten
Helligkeits-Automatik
Bei der Bedienung des Konfrasfreglers
ergab sich fruher audi eine Verande-
rung der Bildhelligkeif. So war man oft
gezwungen, den Helligkeitsregler nach-
zuregeln bzw. eine wechselseitige Ein-
stellung beider Bedienungsorgane vor-
zunehmen.
Bei neuen GRUNDIG Fernsehgeraten
isf jetzt dafiir gesorgt, dais automatisch
mit Bedienung des Konfrastreglers audi
ein gegenlaufig wirkender Ausgleich der
Bildhelligkeit stattfindet, so &sly sich ein
getrenntes Nachregeln erObrigt.
Man unterscheidet zwei verschiedene
Schalfungen. Bei den Gersten 339 und
439 ist mit dem Kontrastregler-Potentio-
meter ein weiteres Potentiometer ge-
kuppelf, welches im Zweig der Hellig-
keitsregelschaltung liegf. Bei alien gra-
f)eren Get -Eden arbeitet die Helligkeits-
automatik rein elekfronisch. Es wird
hierzu die I. Ton-ZF-Rohre herange-
zogen, an deren Gitter eine vom Kon-
frastregler kommende Gieichspannung
liegf. In Abhangigkeit von dieser Steuer-
Gleichspannung verandert sich der
Strom durch die R6hre und somit ouch
die Spannung, die am Schirmgifferwider-
stand abfallt. Von diesem Vorwider-
stand wird die zur Helligkeitsregelung
der Bildrohre benotigte positive Span-
nung abgenommen, die also jeweils
vom eingestellten Kontrast abhangig
ist und somit die Helligkeit automatisch
korrigiert (siehe Schaltungsauszug).

Kontrast-Automatik
Unabhangig von Schwankungen der
Feldstarke soli dos Bild stets den glei-
chen, einmal richtig eingesfellten Kon-
trast beibehaiten. Aus diesem Grunde
sind alle GRUNDIG Fernsehgerate mit
einer hochwirksamen Regelautomatik
ausgestattet, die auf die Verstarkung
des Tuners und ZF-Verstarkers durch
Steuerung der Giftervorspannung Ein-
fluf) nimmf. Wahrend beim 239 die
Regelspannung von der Videodiode ge-
nommen wird, arbeiten alle obrigen
Gerate mit einer impulsgetasteten Rege-
lung, deren Funktion unbeeinfiuf)t von

EBF 89
Ro 9

Regelspannung -
fur IF

Regelspannung
fur Tuner

EABC 80
Ro II

I

Ton -IF -Rugs

Zur Videorahre

Kontrost-
Regler

EBF 89
Ro 9

der Halle des Bildinhaltes und dessen
Oberlagerten Storungen ist. Zur Gewin-
nung der Regelspannung wird lediglich
in den Zeiten der Zeilenimpulse die
Trageramplitude der Zeilenimpulse her-
angezogen. Dieses geschieht durch Be-
aufschlagung der Anode einer Rehre
(Triode der PCL 80 oder Penthode EF 80)
mit vom Zeilentrafo entnommenen Im-
pulsen, womit die Rohre praktisch als
.gesteuerte Diode" unter gleichzeitiger
Erhohung der Regelsteilheit wirkt. (Siehe
Schalfungsbeschreibung .439" und Aus-
zugs-Schaltbild unten).

Storungs-Absorber
Diese Schaltungsfeinheit sorgt fur ein
storungsunabhangiges Arbeiten der
Bild-Synchronisation. Wahrend im Z e i -
I e n ablenkteil die indirekte symmetrische
Phasensynchronisierung mit Sinuskreis
dos Fernsehgerat immun gegen Storein-
wirkungen macht, hat man beim direkf
synchronisierfen Bildablenkfeil bei
grol)eren GRUNDIG Fernsehgerifiten eine
Sforaustastungsschaltung eingebaut, die
die Storungen schon im Amplitudensieb
zum Verschwinden bringf. Die Absorbie-
rung der Storungen erfolgf durch Sper-
rung des Schirmgitters der Amplituden-
sieb-Penthode (ECL 80). Die verstarkten

PL 83 (trideo-Endrohre)
Ro 6

OA 70

d,rekte Kopolung

Verzogerungs-

Emstellung I

impulsgefostete
Regelung

Zeilenimpulse

C,10

20011

I

chrekte Kopp lung

A mpli tu densieb

ECL 80
Ro II

Storungs- Absorber

1
Zetlentrolo

Ton IF

Zeilentrolo

1
Helligkeits-Automatik
bei den groBeren
Gersten. (Vergleiche
ouch die Gesamt-
schaltung 409).

Storimpulse werden vom Schirmgitter
der EF 80 geliefert, die wahrend der
Dauer der Zeilenimpulse zur Erzeugung
der impulsgetasteten Regelspannung
dienf. In der obrigen Zeit, somif ouch
wahrend des grof)fen Teils der Dauer
der Bildsynchronisierimpulse, arbeifet
sie dagegen lediglich als Trioden-Ver-
starker, wobei dos Schirmgiffer als Anode
wirkt. Die noch an der Steuerkathode
(Gitterbasisstufe!) vorhandenen Star-
spannungen werden also verstarkt. Die
Ober einen Kondensator in Verbindung
stehende Amplitudensiebrohre ECL 80
wird somit wahrend der Zeifdauer der
Storungen, die Uber die Video-Endsfufe
audi dos Amplitudensieb erreichen, in
ihrer Versfarkung herabgesetzt, so dais
ein Auf3ertrittfallen des verfikalen Bild-
fanges verhindert wird.
Die EF 80 erfollt somif zwei zeiflich ge-
trennte Funktionen: Erzeugung der age-
tasteten" Regelspannung wahrend der
Zeilendauer, Versfarkung kir die Star -
absorption wahrend der iibrigen Zeit.

Schwarzsteuerung
Die direkte Steuerung der Videoverstar-
kersfufe, die fur die Funktion der impuls-
getasteten Regelung Voraussetzung ist,
weist den grohen Vorteil auf, dots auto-
matisch eine echte Schwarzpegelhaltung
bis zur Bildrohre besteht. Vom Video-

gleichrichter bis zur Bild-
rohren-Kathode besteht
ein direkter, bis zur
Frequenz .Null"(Gleich-

sfrom) herab-
Brldrohre gehender

Weg fur die
Bild-

sfeuerung.

Synchr

EC 92
Ro 14

III
Bud Synch,-

impulsgetastete Regelung, Kontrast-Automatik,
Storungs-Absorber und Schwarzsteuerung.
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Stabilisierungsschaltungen fiir die Bildgeometrie

A. Kompensation der durch
Erwarmung a uftreten-
den Bildschrumpfung

Trotz Stcbilisierungsschaltungen konnte
man bisher noch eine Bildhahenschrump-
lung nach langerer Betriebsdauer be-
obachten. Wenngleich diese Anderung
auch nicl-t so bedeutend war, so wurden
trotzdem genaue Messungen angesfellt,
um die Ursache dafijr zu ermitteln. Da-
bei stellte es sich heraus, daft' infolge
der Erwarmung des Ablenkjoches eine
Veranderung der Widerstandswerte der
Ablenkspulen eintrat. Kritisch ist in die-
ser Hinsicht die Bildablenkspule, die fur
die Bildhohe verantwortlich isf. Schaltete
man eiren kleinen ohmschen Regel-
widerstand in Serie dieser Spule, so
konnte sehr schon die BildhOhenschrump-
lung damit ausgeglichen werden. Es lag
daher nahe, einen Widerstand in Reihe
des Bildablenkspulenpaares zu scholten,
der seinen Wert abhangig von der Tern-
peratur andert, also in der Lage sein

d e durch Temperaturanderungen
auftrefenden Anderungen des ohmschen
Widerstondes der Ablenkspule zu kom-
pensieren. Dies hely sich in idealer Weise
mit einem geeigneten NTC-Widerstand
erreichen, der ganz dicht an die Ablenk-
spulen ongeordnet wurde und somit in
gleicher Weise wie diese erwarmt wird.
Sein Widerstandwert andert sich von 1,1
Ohm im kalten Zustand auf 0,2 Ohm im
warren Zustand. Die innige Warme-
verbinclung mit dem Joch gewahrleistet
cine einwandfreie Kompensation, so
daft' der starende Effekt der Bildschrump-
lung infolge Erwarmung des Ablenk-
joches vallig ausgeschaltet werden
konnte.

PCL 82

Bild-Sperrschwinger

vortstor
OV T406

500k
C.476 7' &id - Amplitude

330k Rod

270 k 1p Sthaltung des
R501 IIC520 Ilildhbhnkompnsators.

Bi

lo'C-Widerstand

'14'435
B 832020

4,7n

0418

Bild- Ablenkspulen

Bad - Auslastimpuls

T Hoch-
sponnungs-

fell
Boosterspannung

AW 53-80

B. Konstanthaltung der
Bildhohe bei Betatigung
des Helligkeitsreglers

Alle GRUNDIG Fernsehgerate weisen
e no automatische Konstanthaltung der
Bildhohe bei Regelung der Helligkeit
auf.
Bekanntlich sinkt bei zunehmender Hel-
ligkeit die Boosterspannung, da der
Strahlstrom steigt und somit die Hoch-
spannung absinkt; geringere Hochspan-
nung bedeutet aber hahere Ablenk-
empfindlichkeit und somit wurde side
ohne Hilfsschaltungen das Bild ousdeh-
nen. Koppslt man nun die Bildablenk-

C. BildgroBen- und Hochspannungs-Stabilisierung
(bei den gr5f3eren 53-Gerdten)

Der Zweck:
Konstanthaltung der Horizontal- und
Vertikal oblenkung bei auftretenden
Netzspannungsschwankungen im Bereich
von 180 bis 240 V.

Die Wirkungsweise:
Von einem Abgriff der Zeilentrafowick-
lung wird ein positiv gerichleter Span-
nungsimpuls von ca. 250 Vss Ober einen
Kondensator C i ausgekoppelt und der
Anode einer Triode R6 2 zugefuhrt. Diese
Triode, deren Kathode Ober einen Span-
nurgsteiler aus Rv und dem Ocelit-
Varistor OV 1302 eine stabilisierte Span-
nung von ca. 30 V erhalt, wird im Gitter
mii einer aus dem Gleichspannungsteil
abgeleitefen Spannung geregelt.
An der Anode der Triode, die als ge-
tasteter und geregelter Gleichricnter
arbeitef, entsteht bei einer Netzspan-
nung von 220 V eine negative Gleich-
spannung von ca. 25 V. Bei sich andern-
der Netzspannung von 180 bis 240 V
schwankt diese zwischen -20 und -36
Volt. Diese bei Netzspannungsanderun-
gen sich einstellende verschieden grohe
negative Gleichspannung wird dem Gil -
ter der Zeilenendrahre PC 36 zugefuhrt.
Je nach Bedarf wird hierdurch die Zeilen-
endrahre mehr oder weniger ausge-
steuert und damit die sich bei Netz-

schwankung normalerweise ergebenden
Bildgrohenanderungen weitestgehend
ausgeglichen.
In vertikaler Ablenkrichtung geschieht
zwangslaufig eine Stabilisierung durch
die Speisung des Bildsperrschwingers
mit einer Gleichspannung, die aus der
Boosterspcnnung abgeleitet wird.

Wird corn F5-Gerate-
1302

Werk eingestellt
Nachregelung nur nach
Service -Anleitung

Schaltung der Bildgroflon- und Hochs.pannungs-
Stabilisierurg boi don graoron 53-m-Geroton.

Sperrschwingerstufe in geeigneter Weise
mit der sich andernden Boosterspan-
nung, so beeinfluht letztere die Bild-
ablenk-Amplitude derart, daft' die Bild-
hohe, also die Ausdehnung des Bildes
in vertikaler Richfung, konstant bleibt.
Dieses w rd schaltungstechnisch dadurch
erreicht, daft' die Anodenspannung der
Bildsperschwingerstufe nicht ar einem
festen Spannungspunkt des Netzteils
liegt, scndern ober einen Spannungs-
teiler ye, der Boosterspannung abge-
griffen wird.
In horizontaler Richfung findet auto-
matisch, bedingt durch die Arbeifsweise
des Zeilentransformators, ein Ausgleich
staff.

Besondeis ist zu beachten:
Mit dem Potentiometer R 521 (100 kU)
wird die Zeilenbreite im Fernsehgerate-
werk eingestellt.
Solite jedoch aus irgendwelchen Grun-
den - z. B. Rohrenwechsel, Erneuerung
eines W dersfandes, einsdsl. des in der
Kathode liegenden spannungsabhangi-
gen Widerstandes-nofwendig werden,
wird dringend empfohlen, den Katho-
dengleicnstrom der Zeilenendrohre und
moglicherweise die Hochspannung der
Bicfrohre mit entsprechenden Instrumen-
ten zu beobachfen, urn eine unsachge-
mahe Bedienung zu vermeiden. Das Po-
tentiometer R 521 ist nur nach Abnahme
der Ruck wand zuganglich und darf nur
vom Service-Techniker anhand der nach-
folgend beschriebenen Hinweise einge-
stellt werden.
Bei einer Nefzspannung von 220 V
und eirem mahig hellen, synchronisier-
ten Bild :Strahlstrom der Bildrahre 50µA)
sollen folgende Werte eingehalten
werden:
Kathodengleichstrom an PL 36:

ca. 130 ... 140 mA
Hochspannung an der Bildrohre:

ca. 16 ... 17,5 kV
Die ei,fachste, ohne Schwierigkeiten
durchfuhrbare Einstellung kann mit dem
unten wiedergegebenen RMA"-Test-
bild vorgenommen werden.
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1. Richtige Einstellung der Bildhohe mit
dem mit BA" (BiId-Amplitude) be-
zeichneten Regler.

Normalerweise erscheint auf diesem
Tesfbild die Angabe des FS -Senders,
z. B.: oben .Bayerischer", unten
Rundfunk".
Diese beiden Schriffzuge sollen noch
voll im Bildfeld erscheinen - oder
anders gesagt: das obere und untere
Bildende soil ca. ' 2 - 1 cm unter
dem Bildmarkenrand verschwinden.

2. Vorsiditiges Nachregeln des Poten-
tiometers zur Einstellung der Bild-
breite, bis der in der Mitte liegende
grohe Kreis wirklich als einwandfreier
Kreis erscheint.

Dabei sollen die am Ronde liegen-
den Ziffern .2" gerade noch sichtbar
sein.

Eine nach dieser Anweisung vorgenom-
mene Einstellung gewahrleistef mit
Sicherheit die richtige Funktion des Zei-
lenablenkteiles und damit eine lange
Lebensdauer der Einzelteile.

BAYERISCHER

D. Hochspannungs-Stabilisierung

(bei alien GRUN DIG Fernsehgeraten mit 61-cm-Gigant-Bildniihren)

Wie schon in Kapitel C beschrieben, er-
folgt bei den neuen 53-cm-GRUNDIG-
Luxus-Fernsehgeraten bereits mit der
Bildgri5f3en-Stabilisierungsschalfung ouch
eine Stabilisierung der Hochspannung.
Bei sehr grof3en magnetisch focussierten
Bildrohren (MW 61-80) ist ouch die
Strahlfocussierung stark von der Hoch-
spannung abhangig. Eine unstabile
Hochspannung kann daher bei diesen
Gigant-Bildrohren neben schwankender
Bildhohe leicht zu Gradationsverzerrun-
gen und Scharfeverlusten hihren.

Bei grof3eren Bildformafen (61-cm-Dia-
gonale und darOber) ist es also von
Bedeutung, die Hochspannung auf3erst
konstant zu halten. Daher wird bei
GRUNDIG-Fernsehgeraten dieser Klasse
zwischen Zeilen-Sperrschwinger und Zei-
len-Endrohre eine besondere Hilfsstufe
eingebaut, die dafOr sorgt, clat3 der
Hochspannungsgenerator weitgehend
belastungsunabhangig arbeitet. Er lie-
fert somit eine stabile Hochspannung.

Wir mochten an dieser Stelle auf eine
Beschreibung der genauen Wirkungs-
weise der Schaltung verzichten, da wir
bereits im Heft 1 58, Seiten 32-33, einen
ausfarlichen Beifrag daruber veroffent-
lichten'). Das Grundprinzip ist folgendes:

Dem Steuersagezahn wird ein Regel-
impuls liberlagert, der aus der Kathode
des Sperrschwingers gewonnen wird.

Die Amplitude des Oberlagerten kurz-
zeitigen Impulses wird durch die Gitter-
vorspannung der Oberlagererrohre (Sy-
stem b der ECC 81) gesteuert. Diese
wiederum wird aus der Boosterspan-
nung gewonnen, welche bekanntlich in
ihrer H6he von der Zeilenamplitude,
also der Hochspannung, und diese wie-
derum von der Nefzspannung abhangig
ist.

'I Bei der genannten ausfiihrlichen Beschreibung
wurden im Text die Bezeichnungen der Rahren-
systeme a bzw. b vertauscht. Wir bitten um
entsprechende Beachtung und Richtigstellung.

Der dem Steuersagezahn mit einer Breite
von weniger als 1 8 "/o !tsek.) ither-
lagerte mehr oder weniger grof)e Im-
puls (siehe Oszillogramme am Gitter der
PL 36) beeinfluhf nun den Innenwider-
stand der Zeilenendrohre derart,
side eine praktisch belastungsunabhan-
gige Hochspannung einstellt. Die Hoch-
spannungswicklung des Zeilentrafos ist
so dimensioniert, dots sick ohne die ge-
nannte Regelung bei dunklem Bild eine
Hochspannung von 20 kV einstellen war -
de. Durch den mittels der Regelschaltung
uberlagerten Impuls wird die Zeilen-
endrohre jeweils kurzzeitig so welt ge-
offnet, daf3 eine Bedampfung des Ruck-
laufimpulses eintritt, und zwar jeweils
so stark, dal, die Hochspannung stets
out einem Sollwert von 18 kV gehalten
wird. Die exakte Einstellung wird im
Werk mit dem Potentiometer R 521 vor-
genommen. Eine Nachsfellung ist prak-
tisch kaum erforderlich.
Schaltung der Hochspannungs-Stabilisierung bei
61 -cm -Gersten.

Synchr
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Schaltungstechnische Einzelheiten des preisgunstigen
53 -cm - Fernseh-Tischgeriites Zauberspiegel 439"
Der Tuner
Der Tuner enthalt eine Gitterbasis-Vor-
stufe EC 92 und die Misch- und Oszilla-
torstufe, die mit der Rahre PCF 80 be-
stuckt ist. Die Antenne ist Ober zwei Be-
dihrungsschutz-Kondensatoren und ober
evtl. eingesetzte ZF-Sperrkreise an die
Eingangswiddung des Antennenuber-
fragers angekoppelt. Dieser paf)t den
symmetrischen Antenneneingang (240
Ohm) dem unsymmetrischen Rohrenein-
gang der Gitterbasisstufe an. Die bei-
derseitig an Masse liegende Hilfswidc-
lung stellt dabei einen Ausgleich for die
unsymmetrische Belastung durch die
Rohre dar. Diese Eingangs-Schaltung ist
innerhalb der zu 6bertragenden Emp-
fangsfrequenzen von Kanal 2 bis 11

aperiodisch.
Die Kopplung zwischen Vor- und Misch-
stufe Obernehmen HF-Bandfilter, die
fiber eine Trommelanordnung in Eingriff
gebracht werden und optimal fur jeden
Kanal ausgelegt sind. In dieses Zwi-
schenfilfer wird durch eine weitere Spule,
die gleichzeitig die Induktivitat des Os-
zillatorkreises bildef, die Oszillatorfre-
quenz eingekoppelt. Anodenkreis der
Vorstufe und Mischgitterkreis enthalten
die Trimmerkondensaforen C 104 und
C 106, die dem Ausgleich von Streu-
kapazitaten bei einem Rahrenwechsel
dienen.
Die Mischung von Empfangs- und Ein-
gangsfrequenz erfolgt additiv am
Steuergitter des Penthodensysfems der
PCF 80. Dem Gitfer parallel liegt eine
Reihenschaltung zweier Widerstande
R 103 und R 104, die zusammen den Git-
terableitwiderstand bilden. Die Verbin-
dung der beiden Widerstande ist der
Mehpunkf M 1, an dem mit einem R613-
renvoltmeter die Oszillator-Gleichspan-
nung (ca. 2,5 ... 5 Volt) kontrolliert wer-
den kann. Hier kann auch mit einem
Oszillographen die Durchlaf)kurve von
Vorstufe und HF-Bandfilter sichtbar ge-
macht werden, wenn ein Wobbler an
den Antennen-Eingang geschalfet wird.
Die sorgfalfig temperaturkompensierte
Oszillatorsfufe arbeitet in Colpits-Schal-
fung. Die Feinabsfimmung auf beste
Bildqualitat geschieht kapazitiv.
Die an der Anode des Penthodensysfems
sfehende ZF wird fiber eine Kombina-
tion von ZF-Kreis 9250-007 und R 108
niederohmig ausgekoppelt.
Der Bild-IF-Versttirker
Die Versfarkung der yam Tuner gelie-
ferten ZF bis zum Bild-Demodulator ist
Aufgabe des Bild-ZF-Verstarkers. Da er
dabei ouch die Trennscharfe des Ge-
samtgerates bestimmt, miissen in ihm
Vorkehrungen getroffen werden, urn in
der Durchlahkurve die Frequenzen ab-
zuschwachen, die im Fernsehbild unan-
genehm in Erscheinung treten kannten.
GegenOber der Mittelfrequenz 36,4 MHz
werden daher abgesenkt:
1. Der Nachbar-Bildtrager - 31,9 MHz,
2. der Eigen-Tontrager - 33,4 MHz und
3. der Nachbar-Tontrager - 40,4 MHz.
Die Schwachung des Eigen-Tonfragers
ist auch deswegen notwendig, damit fur
die Entstehung der Intercarrier-Frequenz
5,5 MHz bei der Bild-Demodulation das
richtige Amplitudenverhaltnis gewahrt
bleibt. Diese Mahnahme ist wichtig, da-

mit der Intercarrier-Frequenz keine zu
grohen AM-Anteile zugesetzt werden.
Zur prakfischen Ausfiihrung eines der-
artigen Verstarkers sina verschiedene
Kopplungen zwischen den einzelnen
Stufen bekannt. In den Gersten der
Zauberspiegelserie 1958 ist die bewahrte
Bandfilterkopplung in Brjckenschaltung
beibehalten warden, do sich gezeigt
hat, daf) sich mit dieser Schaltung ge-
ringste Laufzeit-Unterschiede im Ober-
tragungsbereich erreichen lassen und
deswegen Phasenverschiebungen denk-
bar klein werden.
Die Schaltung
Die ZF gelangt niederohmig vom Tuner
zum Eingangs-Brockenfilter des 1. ZF-
Filters, zu einem kapazitiv verkOrzten
Saugkreis 33,4 MHz und zu dem Klar-
zeichner-Kreis. Der Sperrkreis im BrOk-
kenfilter ist auf 40,4 MHz abgestimmt.
An Hand der Prinzipdarsfellung Bild 1
soil nun die Arbeitsweise der BrOcken-
kopplung erlauterf werden.

Bild 1
Erklarung der Wirkungsweise des
BrUckenfilters.

Ein Generator speist an den Punkten A
und B ein HF-Spektrum in eine Brikken-
schaltung ein, deren oberer Zweig aus
zwei Widersfanden RSp und RI gebildet
wird. Der untere Teil der BrOcke besteht
aus zwei gleichen Widerstanden RLK/2.
Sind RSp und R i gleich groh, kann an
den Punkten C und D eine HF-Spannung
nicht auffreten, weil beide Teilspannun-
gen C B und B D entgegengerichtet sind
und sich gegeneinander aufheben. Wird
der obere Bruckenzweig in einem Teil,
etwa der Strecke A C, frequenzabhangig
gemacht und auf eine Frequenz inner-
halb des angelegten Spektrums abge-
stimmt, so nimmt dieser Kreis far diese
Resonanzfrequenz einen bestimmfen
Scheinwidersfand an. Setzt man fur R
einen ohmschen Widerstand gleicher
Grohe ein, so befindet sich fur die Reso-
nanzfrequenz die Brucke im Gleichge-
wicht; an den Punkten C D steht keine
HF-Spannung. Alle Frequenzen, die von
der Abgleichfrequenz abweichen, ver-

ursachen an RSp ouch abweichende
Scheinwiderstande und storen damit dos
Gleichgewicht der Brucke. Damit resul-
t erf wiederum eine Spannung zwischen
aen Punkten C und D.
In die Praxis umgesetzt bedeutet dies,
daf) in einer derartigen Bruckenschaltung
alle Frequenzen, mit Ausnahme der
Resonanzfrequenz des Sperrkreises,
6bertragen werden. Durch Wahl des
Ankopplungsgrades des Sperrkreises hat
man es in der Hand, die Tiefe der ge-
wiinschten Aussperrung festzulegen.
Die Briickenschaltung ist niederohmig
und Laufzeitverzerrungen der Durchlah-
frequenzen werden weitgehend ver-
mieden.
Der Klarzeichner beeinfluht die Durch-
lahkurve des Bild-ZF-Versfarkers in der
Art, daf) wahlweise die Verstarkung in
der Gegend des Bildtragers geschwacht
werden kann. Dadurch werden die hohe-
ren Videofrequenzen in der Verstarkung
angehoben und eine konfurenschwache
Sendung erscheint mit besserer Scharfe
auf dem Bildschirm.
HF-Vorstufe und 1. ZF-Stufe sind an eine
automatische Regelung angeschlossen.
Die Regelspannung wird in einer Tost-
ranre erzeugt, deren Funktion nosh be-
schrieben wird. In diesem Zusammen-
hang isf der geteilte Kathodenwider-
stand der 1. ZF-Rahre (R6 3) zu erwah-
nen, dessen Aufteilung den Kapazitats-
arderungen in der Rahre (und damit
Verstimmungen des angeschlossenen Fil-
terkreises) bei der Regelung entgegen-
wirkt.
Biki-Demodulator
Der Bild-Demodulatorkreis ist induktiv
an den ZF-Verstarker gekoppelf. Der
Fuhpunkt des Kreises ist galvanisch von
Masse getrennt, da hier die Kontrast-
regelspannung eingespeist wird. Der
Bildgleichrichfer liefert ein Bildsignal mit
negativ gerichteten Impulsen. Ober eine
Spule, die der Anhebung hoher Frequen-
zen im Bildsignal dient und einer ZF-
Drossel zur Unterdrockung von Bild-ZF-
Ruckstanden, ist dos Steuergitter der
Video-Endrahre PCL 84 direkt ange-
schlossen. Vorweg sei erwahnt, daf) ouch
die Bildrahre direkt mit der Anode der
Video-Endr6hre verbunden ist und so-
mit der mitflere Helligkeitswert des Bil-
des, eine Gleichspannung, mitObertra-
gen wird.
Wie bereits erwahnt, wird die Kontrast-
regelung derart vorgenommen,dah eine
negative Gleichspannung in Serie mit
dem Bildgleichrichter zugefahrt wird.
(Diese Spannung entsteht durch Giffer-
thorn der Zeilen-Ablenk-Endrahre PL 36
an der Serienschalfung der Festwider-
sfande R 523 und R 237 und des Kontrasf-
reg ers R 235). Die galvanische Ankopp-
lung der Video-Endsfufe an den Demo-
dulator bedingt, daf) sich an der Anode
der PCL 84 dos mittlere Gleichspan-
nungspotenfial abhangig von der Kon-
frast-Reglerstellung andert, wahrend die
Impuls-Spitzen (schwarzer als schwarz),
fesfgehalten werden. Auf dieses Poten-
tial ist ober (ebenfalls bedingt durch
galvanische Kopplung), der Arbeifspunkt
der Bildrahre aufgebaut. Dadurch ergibt
sich, daf) Veranderungen durch Kontrast-
regelungen ouch Helligkeifsanderungen
des Bildes bewirken. Urn dieser Erschei-
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nung zu begegnen, 1st - gekoppelt mit
dem Kontrast-Regler R 235 - ein wei-
teres Potentiometer R 236 angeordnet,
welches Ober R 606 durch Spannungs-
teilung den Arbeitspunkt der Bildrohre
so verschiebt, daf, Kontrast und Bild-
helligkeit stets in richtigem Verhalfnis
zueinander stehen.

Video-Verstfirker
Au13er dem Video -Signal hat diese Stufe
noch den 5,5 MHz-Intercarrier-Tontrager
zu verstarken, der bei der Bild-Demodu-
lotion entsteht. Im Anodenkreis der
Video-Endrohre befindet sich neben
einem 5,5-MHz-Sperrkreis eine Hohen-
anhebespule. Die Auskopplung der
Gleichlauf-Impulse (Anschluf) des Am-
plitudensiebes), die kapazitive Aus-
kopplung des Tonfragers und der gal-
vanische Anschlufy der Rahrenstufe fur
die getastete Regelung (PCL 84) werden
ebenfalls an der Anode vorgenommen.

Die Erzeugung der getasteten Regel-
spannung
Eine Regelspannung, die aus dem Bild-
Demodulator gewonnen wird, bezieht
sich in ihrem Effektivwert auf die miff-
lere Bildhelligkeit, ist also vom Bildinhalt
abhangig, wahrend sich die impulsge-
tasfefe Regelung auf die maximale Bild-
frager-Amplitude bezieht. Zur Zeif der
Gleichlauf-Impulse hat der Bildfrager
seine maximale Spannung. Nur wahrend
dieser Zeit findef die Regelung staff, da
aus dem Zeilentrafo abgeleitefe Im-
pulse, die ja mit dem FS -Signal synchro-
nisiert sind, die Regelrohre offnen. Erst-
malig im Zauberspiegel 439, findef in
den GRUNDIG Fernseh-Emplangern die
neue Rohre PCL 84 Verwendung, die
neben der Videoverstarkung eine ein-
fache, aber dennoch zuverlassige Schal-
tung zur Erzeugung der getasteten Re-
gelspannung ermoglicht.
Wie Mid 2 zeigt, liegt die Kathode der
Regelrohre PCL 84 am Fulypunkt des
Anodenwiderstandes der Video-End-
rahre. Sie erhalf die voile positive Be-
triebs-Spannung. Das Steuergitter liegt
an einer Anzapfung des Arbeitswider-
sfandes, die aus einer Reihenschaltung
von R 243 und R 247/246 gebildet wird.
An der Anode der Triode liegen positive
Zeilen-Impulse, welche bewirken, dal,
Strom durch die Rohre nur zur Zeif des
Zeilen-Riicklaufes flielyen kann. Es 1st

dabei notwendig, &if) die impulse das
positive Potential der Kathode urn ca.
250 Volt Obersteigen. (In diesem Gerat

" I

neg Signal

PCL 84

39k
R243

k
R247

ist die Amplitude der Impulse etwa 450
Volt gegen Masse.) Alle anderen Span-
nungs-Spitzen, die z. B. durch Starungen
auftreten, die in die Zeit der Ausstrah-
lung von Bildinhalt fallen, gehen in Er-
zeugung der Regelspannung nicht ein,
da ja wahrend dieser Zeit die Tastrahre
gesperrt ist (Offnungs-Impulse fehlen).
Liegt am Empfanger-Eingang kein Si-
gnal, so fliebt durch die Video-Penthode
ein grober Strom (I max.), da die nega-
tive Signalspannung fehlt, die von der
Video -Diode geliefert wird. Am Wider -
stand R246 247steill sich daher ein gro-
lyer Spannungs-Abfall ein, der so ge-
wahlt wurde, dal, die Regelrohre ge-
sperrf ist. Es wird also keine Regelspan-
nung erzeugt. Wird nun an den Emp-
fanger ein Signal gelegt, so interessiert
kir die Regelung nur der Zeitabschnitt,
in dem die Synchron-Impulse ausgesen-
det werden.

Die Regelspannung wird jetzt wie folgl
erzeugt: Am Gitter der Video-Penthode
entsteht eine negative Spannung, die
relativ hods isf, da ja die Synchron-lm-
pulse am Kennlinienknick liegen (Bild 3,
rote Zeitabschnitte). Die Folge davon
isf, ein viel geringerer Anodenstrom

Dadurch wird am Spannungsteiler
R 246,247 ouch ein kleinerer Spannungs-

PCL 84
Pentode

2M R307

620k
R302

Synchr
ocgel

/5M R327

°Wall hervorgerufen (Bild 4, schraffierte
Flache). In der Triode kann nun ein Strom
fliehen, d. h., dal) jetzt die Riihre regelt.
Bild 4 zeigt den Spannungsverlauf an
der Anode der PCL 84 und daneben
den Verlauf am Spannungsteiler, wobei
sich beide gegen Masse beziehen. Da
die Kathode der Regelrohre jedoch nicht
an Masse, sondern an Ua liegt, ist
fur dos Gitter de Triode die maximale
Plus-Spannung der 0-Punkt; die Syn-
chron-Impulse und der Bildinhalt ver-
laufen dann in Richtung negativer Span-
nung (Bild 4 und 5).

Das Entstehen der eigentlichen Regel-
spannung
geht folgendermalyen vor sich. Hat das
angelegfe Signal die Tastrohre geoffnet,
so ermoglicht der positive Zeilen-Impuls
einen Stromfluf, durch die 'Wire. Dieser
flief3t von der Kathode zur Anode und
ladet den Kondensator C 224 negativ
gegen Masse auf (ahnlich einer Dioden-
Gleichrichtung). Die Widerstande R 302
und R 303 stellen dabei den Gleich-
stromweg her und dienen gleichzeitig
zur Siebung und Spannungsfeilung, da
die geregelte ZF-Rohre nur einen Bruch-
teil der erzeugten Regelspannung ver-
arbeiten kann. In der Praxis freten

la max

la inf.',

0

Strom wahrend der Zeit I

(Nur ,n dieser Zeit findet die Regelung staff )

.15 7.

-Regelspannung Regelspannung

120 kRo
3 Po I

R303

pos lmpuls
ous Zeitentrolo PABC 80

Bild 2 Schaltung der impulsgetasteten Regelung.

Bild 3

Regelspannungen bis zu 40 Volt auf, die
deshalb so hoch gewahlf wurden, urn
einen schnellen Einsatz der Tuner-Regel-
spannung zu ermoglichen.

Die Tuner-Regelung arbeitel verzogert
und setzt bei einem Eingangs-Signal
von 1 mV ein. Mit Hilfe des Hochohm-
widerstandes R 321 wird positive Span-
nung auf die Regelleitung zum Tuner
gelegt, welche die negative Regelspan-
nung bei kleinen Feldstarken aufhebt.
Da das Steuergiffer der geregelten HF-
Vorstufe auf keinen Fall positive Span-
nung erhalten darf, ist zu dessen Schutz
eine Diodenstrecke eingeschaltet, wel-
che positive Anteile auf der Regelspan-
nungsleitung zusammenbrechen laf3t.
Oberwiegt bei starkerwerdendem Signal
die negative Regelspannung die vor-
gegebene positive Verzogerung, beginnt
die Regelspannung an der Vorstufe
wirksam zu werden.

Der Ton-IF-Verstarker

Da der IntercarrierTontrager bereits in
der Video-Endsfufe vorverstarkt wurde,
bedarf er vor der Demodulation keiner
hochverstarkenden Ton-ZF-Stufe mehr;
vielmehr konnte hie auf beste AM-Un-
terdrockung Wet gelegt werden, so daft'
auch bei ungunstigen Empfangsbedin-
gungen der gefurchtete Intercarrier-
brumm vermieden wird.
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Ratio-Detektor und NF-Teil
sind mit den Rohren PABC 80 und PL 82
bestudd. Durch eine Gegenkopplung ist
der Frequenzgang ausgeglichen und der
Klirrfaktor kleingehalten worden. Die
Leistung der Ton-Endstufe gestattet den
zusatzlichen Anschluk eines GRUNDIG
Klangstrahlers oder eines niederohmi-
gen Aukenlautsprechers.

Das Amplitudensieb
Das Amplitudensieb des 439 ist mit
der Rohre EF 80 bestOckt, deren Arbeits-
bedingungen so gewahlt wurden, dot)
saubere Trennung der Impulse vom Bild-
inhalt erfolgt. Da die Grundgittervor-
spannung unabhangig von der Aus-
steuerung sein muk, wird diese gemein-
sam mit der Gittervorspannung fur die
Bildablenkrohre PCL 82 aus den Wider-
standen R 431 und R 432 gewonnen.

Bild- und Ton-ZF-Verstarker, beide De-
modulatoren, Video- und Tonendstufe
sowie dos Amplitudensieb sind auf
einem gemeinsamen Baustein in Dru&-
schaltungs-Technik untergebradtt, der
absolute Gleichmakigkeit wahrend des
Fertigungsablaufes sichert.

Ablenkteil
ist der zweite Druckbaustein im Zauber-

Bild 5

Bild 4

spiegel 439. Ober die P-imarwicklung
des Impuls-Symmetrierobertragers ist
mit R C-Gliedern der Bild-Sperrschwin-
ger gekoppelt.

Die Bildablenkung
Die Rasterwechselfrequenz (50 Hz) wird
in einer Sperrschwingerschaltung er-
zeugi, die mit dem Triodensystem der
Rohre PCL 82 bestOckt ist. Die Synchro-
nisierung des Bild-Sperrschwingers durch
die integrierten Bild-Impulse erfolgt Ober
eine dritte Wicklung des Sperrschwinger-
Transformators 9038-304. Durch ent-
sprediende Polung dieser Wicklung er-
scheinen die Synchron-Impulse am Git-
ter der Sperrschwinger-Rohre mit posi-
liver Polaritat und gewahrleisten eine
einwandfreie Synchronisierung und guten
Zeilensprung.

Zwisthen Bild-Ablenkamplitude (Bild-
hohe) und Helligkeit besteht eine Ab-
hangigkeit, denn zunehmende Bild-
helligkeit bedeutet (infolge der grOke-
ren Belastung des Hochspannungsteiles)
fallende Hochspannung. Geringer wer-
dende Hochspannung aber bewirkt gra-
f3ere Ablenkempfindlichkeit der Bild-
rohre. Daraus folgt, dot) eigentlich bei
steigender Bildhelligkeit die Bildgroke
zunehmen muf3. Man nutzt nun die Tat-

sache aus, dak infolge der steigenden
Belastung des Hochspannungsteiles bei
zunehmender Bildhelligkeit ouch gleich-
zeitig die Boosterspannung font. Wird
also die Anodenspannungsversorgung
des Sperrschwingers aus der Booster-
spannung abgeleitet, so bewirkt die
Abnahme der Boosterspannung eine
kleiner werdende Amplitude des Bildes
und damit einen Ausgleich der vergro-
kerten Ablenkempfindlichkeit. Mit Reg-
ler R 412, der im Anodenkreis des Sperr-
schwingers liegt, wird die Bildamplitude
e ngestellt, wahrend mit Hilfe der Regler
BL I (R 419) und BL II (R 416), die eine
regelbare Spannungs-Gegenkopplung
darstellen, die Linearitat in Vertikal-
richtung beeinflukt werden kann.

Die Bildablenk-Endsfufe
Das Penthoden-System der PCL 82 lie-
fert die Leistung for die Bildablenkung.

Parallel zur Primarwiddung des Bildaus-
gangs-Obertragers 9066-317 ist ein
Ocelit-Varistor geschaltet, der dos Auf-
treten hoher Spannungs-Spitzen verhin-
dert. Die SekundOrwicklung liegt einsei-
fig an Masse und liefert Ober den Kon-
densator C 602 den Bildaustast-Impuls
an den Wehnelt-Zylinder der BildrOhre.

Die Kathodenkombination der PCL 82
wird vom Gesamt-Elektronenstrom der
beiden Systeme PCL 82 und der Ampli-
tudensiebstufe EF 80 durchflossen, wo-
durch sich eine stabile Gittervorspannung
fur die genannten Stufen ergibt.

Die Zeilenablenkung

Auch die Zeilenfrequenz (15625 Hz) wird
in einer Sperrschwingerstufe, hier mit
einer Ri5hre EC 92 bestOckt, erzeugt. Die
Synchronisierung erfolgt durch einen
symmetrischen Phasendiskriminator".

Dem Phasendiskriminator werden Ober
den Impuls - Symmetrier - Obertrager
9030-309 die Zeilenimpulse vom Am-
plitudensieb zugefuhrt. Aus einer Hilts-
wicklung des Zeilentrafos werden in den
M ttelpunkt der Sekundarwiddung des
Symmetrier-Obertragers Vergleichsim-
pulse eingespeist. Stimmen Vergleichs-
und Synchronimpulse in Frequenz und
Phase Oberein, heben sich beide Tell-
sponnungen der DiskriminatorbrOcke
gegeneinander auf. DemgegenOber ent-
steht bei NichtObereinstimmung, je nach
Phasenlage, entweder eine positive
oder negative Regelspannung, die den
Sperrschwinger in seiner Frequenz so
beeinflukt, dak eine einwandfreie Syn-
chtonisierung erfolgt. Storimpulse wer-
den bei der symmetrischen Phasensyn-
chtonisierung weitgehend unterdruckf.

Im Gitterkreis des Zeilen-Sperrschwin-
gers befindet sich noch der Sinuskreis
9257-001, der auf die Frequenz 18,8
MHz abgeglichen ist; er dient zur
Frequenzstabilisierung. Sagezahn der
Sperrschwingerstufe und Sinus des Sinus-
kreises uberlagern sich am Gitter der
Rohre EC 92 und ergeben einen neuen
Schwingungszug, wodurch eine bedeu-
tende Versteilerung der Entladungs-
kurve in der Nahe der Sperrlinie erreicht
wird. Die Frequenz des Sinuskreises muk
dobei etwas holier als die Zeilen-
frequenz gewohlt werden; als gonstigste
Frequenz wurde 18,8 MHz ermittelt. Es
ist besonders darauf zu achten, dak bei
Reparaturen der Sinuskreis nicht ver-
stimmt wird.
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Die Bedeutung der bei den Regel-

organen verwendeten Abkitrzungen

0
BA

Bf

Bg

LIl

FL

0

fp'

Zf

Abstimm-Automatik-Schalter

Bild-Amplitude (= Bildhohe)

Bildfrequenz fein
(= vertikaler Bildfang)

Bildfrequenz grob

Bildlinearitot
(vertikale Geometrie, gesamt)

Bildlinearitat (oberer Bildteil)

Feinabstimmung

Fernregler Helligkeit

Fernregler Kontrast

Fernbedienung Lautstarke

Fernregler Netzschalter

Helligkeit

Helligkeit grab (Grundhelligkeit)

Kontrast

Lautstorke

Netzschalter

Nullregler (Zeilenablenkteil)

Schelde (= Fokussierung)

Symmetrie
(ggf. im Ratiodetektor)

Tonregler (Klangfarbe)

Verzogerung
(Tuner-Regeispannung)

Zeilen-Amplitude (= Bildbreite)

Zeilenfrequenz fein
(= horizontaler Bildfang)

Zeilenfrequenz grab

Zeilen-Linearitat
(= horizontale Geometrie)

Haupt-Ei nstel lorgane
(Schalter, Regler; stetig
bedienbar)

Hilfs-Einstellorgane
(ohne Abnahme der
Ruckwand zugunglich)

Hilfs-Einstellorgane
(nur mach Abnahme der
Ruckwand zuganglich)

Die Zeilenablenk-Endstufe
ist mit der Rohre PL 36 beshickt und wird
mit dem Signal des Zeilen-Sperrschwin-
ges gesteuert. Die Boosterdiode PY 83
gestattet die Energie-Ruckgewinnung
aus dem Zeilentrafo. Aus der Booster-
spannung (ca. 750 Volt) werden das
Gitter 2 der Bildrohre und der Bild-
Sperrschwinger gespeist. Die Stromauf-
nahme des Schirmgitfers der PL 36 wird
durch den Vorwiderstand R 623 be -

24

Die Schaltung des Zweinormen-Fernseh-Empfangers 431/ 2N/UIIF
(Zu dem Schaltbild im Heft 2/58, Seiten 15-16)

Das GRUNDIG Zweinormen-Fernsehgerat 437/2N
ist for CCIR- und USA -Norm eingerichtet. Ferner
ist ein UHF -Tell fest eingebaut,. Somit lassen
sich die Fernsehb6nder I, Ill und IV mit den
Kanolen 2 bis 27 empfangen. Die Umschaltung
der Normen geschieht durch den Druck-Zug-
Schalter des Lautstarkereglers.
CCIR-Norm: Knopf gedruckt

(625 Zeilen, 50 Hz Bildfrequenz)
US -Norm: Knopf herausgezogen

(525 Zeilen, 60 Hz Bildfrequenz).
Zur Umschaltung der Schaltung auf die ver-
schiedenen Normen werden Kontaktfedersotze
benutzt, die von einem Relois betatigt werden.
Somit genfigt ein einzelner Schaltkontakt zur
Steuerung.

Der grundsdtzliche Aufbou mit dem bekannten
GRUNDIG Service -Klapp -Chassis entspricht der
Normalausfuhrung des FS 437. Die vom Relois
betotigten Federsatze liegen

a) im HF-Tell
im Diodenkostchen

c) direkt am Relais.
Die Betatigung der Kontakte a und b erfolgt vom
Relois aus Ober ein Stahlseil nach dem Prinzip
des Flaschenzuges. Dadurch wird der Weg urn
die Halite verringert, die Kraft jedoch verdoppelt.
Kontakte a' (a 1 . . . a 6) schalten den BiId-
ZF-Verstarker um. Da bei der US -Norm der ZF-
Verstorker eine um 1 MHz geringere Bandbreite
haben muci (der Bild-Tontrager-Abstand betrdgt
bekanntlich 4,5 MHz statt 5,5 MHz), erfolgt im
Eingang des Bild-ZF-Verstarkers bereits eine Um-
schaltung, wodurch die Nyquistflanke beeinfluBt
wird. Bei CCIR-Norm sitzt der Bildtroger mit
6 dB Absenkung bei 38,9 MHz, bei US -Norm liegt
er dagegen auf 37,9 MHz. Urn dieses zu erreichen
wird in FS 437/2N mit den Kontakten a2, a3 der
Nochbartontrager-Trap von 40,4 MHz auf 39,4
MHz umgeschaltet und zwar werden einem Teil
des Schwingkreises 11 die Kondensatoren C 201
und C 202 (der erstere ist ein Trimmer) zugeschal-
tet. Gleichzeitig wird der Klarzeichner mit den
Kontakten a4 - a5 - a6 umgeschaltet, so dat3 der
Klarzeichnerkreis 12 durch den Trimmer C 205 so
abgestimmt wird, dal3 der Nyquistpunkt der
US -Norm (37,9 MHz) vom Scheitel gerechnet um
den richtigen Wert von 6 dB abgesenkt wird.
Im Diodenkostchen werden bei US -Norm die
Kontakte b2 - b3 kurzgeschlossen. Dadurch wird
der Auskoppelkreis der Ton-ZF auf 4,5 MHz um-
geschaltet. Die Kontakte b4 - b5 - b6 schalten
den Sperrkreis vor der Video-Endrohre von
5,5 MHz auf 4,5 MHz um.
Die auf dem Relais befindlichen Kontakte cl -
c2 dienen zur Umschaltung der Frequenz des
Bildablenk-Sperrschwingers von 50 Hz (CCIR-
Norm) auf 60 Hz (US -Norm). Mit den Kontakten
c3 - c4 wird gleichzeitig die Bildamplidute urn-
geschaltet, so doB bei beiden Normen dos gleiche
Bildformat erhalten bleibt.
Eine Umschaltung der Zeilenfrequenz ist nicht
erforderlich, da diese als das Produkt aus Zei-
lenzahl und Bildwechselzahl fur beide Normen
praktisch gleich ist. (15 625 bei CCIR-Norm,
15 750 bei US -Norm).

Die Relais-Kontakte c5 - c6 schalten schlieBlich

grenzt. Der Kondensator C 624 schlielyt
Wechselspannungen am Schirmgitter
kurz.

An die Primarwicklung, die fiir die Zei-
len-Ablenkung als Autotrafo wirksam ist,
sind die Zeilenablenk-Spulen ange-
schlossen. Die Dampfung des Wicklungs-
teiles zwischen Kathodenanschluf3 PY 83
und Anodenanschluf3 PL 36 Obernimmt
das RC-Glied R 624 / C 623.
Der Zeilen-Ablenkstrom durchflief51 zwei
in Serie geschaltete Horizontal-Regel-
einheiten, die beide durch den Wider -
stand R 625 bedifimpft sind, urn uner-
wOnschte Eigenschwingungen zu ver-
hindern.

den 1-MHz-Oszillator (Triodenteil der ECH 81),
Rd 9) ein, so daB durch Uberlagerung mit 1 MHz
tier US -Norm (4,5 MHz) die Ton-ZF auf die Ton-
ZF des weiteren Ton-ZF-Teils (5,5 MHz) umgesetzt
wird. Die weitere Schaltung der HF- und Ab-
lenkstufen entspricht der des Einnormengerates
437. Abweichend ist jedoch die Schaltung des
Netzteils.
Da die Zweinormengerate von zahlreichen in
Deutschland stationierten amerikanischen Fami-
lien gekauft werden, die spoter die Gerate mit
nach den USA nehmen mochten, wurde von
vornherein eine Umschaltung out die dart
Obliche Netzspannung von 117 Volt vorgesehen.
Zu diesem Zweck wurde der Anodenspannungs-
versorgungsteil in Spannungsverdoppler-Schal-
lung ausgefiihrt (wie bei den Viernormengerdten),
die einen mittelangezapften Gleichrichter und
einen groBen bipoloren Elektrolytkondensator
erfordert.
Da ouch GO eine eventuelle Ersatzbestfickung mit
amerikanischen Bildrohren Rucksicht genommen
werden muBte, ist fur die Bildrohrenheizung ein
eigener Heiztrafo eingebaut. (Amerikanische Bild-
rohren haben vielfach 600-mA-Heizfdden an Stel le
der bei uns riblichen 300-mA-Fdden.)

Die Relais-Spule wird uber einen Vorwiderstand
R 604 yam Anodenspannungsteil aus gespeist.
Urn ein kroftiges Anziehen und somit einwand-
freies Umschalten zu gewahrleisten, wird in der
Ruhestellung der Vorwiderstand mit dem Relais-
kontakt c7 - c8 fiberbrfickt. Erst nach erfolgtem
Anzug offnet sich dieser Kontaktfedersatz und
begrenzt den Haltestrom auf das richtige MoO.
Wie bereits eingangs erwahnt, liegt der Ein-
schaltkontakt der Relaisspule am Druck-Zug-
Schalter des Lautstarkereglers (im Schaltbild ge-
kennzeichnet als Normenumschalter).
Die Umschaltung der Netzspannung geschieht
durch einfaches Umstecken einer Spannungswoh-
lerplatte. In der Ruckwand des Gerates befindet
sich ein entsprechendes Fenster.
Kanalwahlerumstellung auf US-Kanole
Wird das Ger6t in Amerika betrieben, so lOOt
sich durch Austausch mehrerer Kanalwahlerstrei-
fen miihelos eine Anpassung an die in Amerika
Oblichen Frequenzen der Bonder I und III er-
reichen. Die bisherigen Kanalstreifen 3, 5 und 10
kannen weiterhin verwendet werden, und zwar
for die US-Kanale 2, 7 und 13. Fur die ubrigen
US-Kandle werden jedem Gerat die entsprechen-
den Austausch-Kanalstreifen mitgeliefert.
Der UHF -Tuner braucht bei Benutzung des Ge-
rates in Amerika nicht umgestellt zu werden, da
er kontinuierlich abstimmbor ist. Er umfaBt mit
470 bis 680 MHz die US-Kandle 14 bis 48.
Wie das Normalgerot, so besitzt ouch das Zwei-
Normengerdt 437/2 N neben dem grollen perm.-
dyn. Seitenlautsprecher einen perm.-dyn. Front-
lautsprecher, der als Druckkammersystem mit
einem flachen Schalltrichter ausgefuhrt ist und
eine vom Bildschirm herkommende Schallrichtung
der hoheren Frequenzen bewirkt.
Mit dem 43712N/UHF wurde also ein Universal-
gerot geschaffen, welches allen gegenwartigen
Anforderungen ouch unter den verschiedensten
Bedingungen gerecht wird.

An die Primarwicklung sind die Hoch-
spannungswicklung und die Heizwick-
lung der Hochspannungs-Gleichrichter-
rohre DY 86 gekoppelt. Die Hochspan-
nungswicklung ist auf das Kathoden-
Potential der PY 83 aufgestockt.
Weitere Wicklungen liefern die Impulse
zur Erzeugung der getasfeten Regel-
spannung, die Zeilen-Austast-Impulse
und die Vergleichs-Impulse WI' den sym-
metrischen Phasenvergleich.
Mit Hilfe des Kondensators C 625 wird
im wesentlichen die Eigenresonanz des
Zeilentrafos bestimmt.

Gesamtschaltbild des
FS 439
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Unsete Xeisesupez
?es JaAzgangs 1958

Teil 2.

Der erste Teil unserer Betrachtungen
Ober die diesjahrigen Reiseempfanger
schloh ab mit einer Schilderung der
Transistor -Box.

Wir sagten voraus, dah dem Geral
wegen seiner im Vergleich zu Gri3he
und Preis hervorragenden klanglichen
Eigenschaften der Erfolg nicht versagt
bleiben wurde. Inzwischen erschienen
zwei weitere mit Transistoren bestikkte
GRUNDIG Reise-Emptanger in gedruck-
ter Schaltung auf dem Markt, von denen
wir Ihnen zunachst den Taschen-Transi-
stor-Boy schildern wollen.
Dieses Gerat bedurfte einer besonders
sorgfaltigen Entwicklungsarbeit, da hier
auf kleinstem Raum bei minimalem Ge-
wicht ein Optimum an guten Empfangs-
eigenschaften untergebracht werden
muhte.
Ausgestattet mit einer selbstschwingen-
den Mischstufe, zwei ZF- und zwei NF-
Stufen mit Gegentakt-Ausgang entstand
hier ein Gerat, das leicht transportabel
ist, eine hohe Empfindlidikeit besitzt und
trotz des kleinen Lautsprechers von
70 mm erstaunlich gut klingt.
Da ouch diesel Gerat speziell Wt. den
Empfang des MW-Bereiches gedacht ist,
konnte die Mischstufe mit unbedeuten-
den Abwandlungen von der Transistor -
Box Obernommen werden. Lediglidi der
Ferritstab wurde den Gehausedimen-
sionen angepaht und Eingangsspule,
Material und Form des Stabes far beste
Signalaufnahme ausgelegt.
Ebenso konnte das bei der Box bereits
beschriebene Dreikreis-ZF-Filter zwi-
schen Misch- und 1. ZF-Transistor auf
der Druckplatte untergebracht werden.
Abstimmbare Ringkernobertrager dienen
als Koppelelemente in den anschliehen-
den ZF-Stufen. Gleichrichtung, Regelung
und NF-Verstarker sind in konventionel-
ler Schaltungstechnik ausgefiihrf.

Zu erwahnen ist hier noch die Damp-
fungsdiode OA 70 zwischen dem kalten
Ende vom Kollektorkreis des OC 45 I und
dem Eingangskreis des Dreifachfilters, die
ohne Signal gesperrt ist und beim Regel-
vorgang durch die hierbei auftretende
Verschiebung der Bezugsspannungen

leitend wird und somit durch Bedamp-
fung des 1. ZF-Kreises den Kopplungs-
faktor verringert, sowie gleichzeitig der
bei starkerer Regelung sich ergebenden
Bandbreitenverringerung entgegenwirkt.
Sie sorgt also gleichzeitig far eine gute
Wiedergabe der hohen Frequenzen bei
Empfang starker Signale.
Dem Laufsprecher wird eine maximale
Ausgangsleistung von 80 mW zur Ver-
ftigung gestellt. Die Betriebsspannung
won 6 V wird einer Batterie aus 4 Tran-
sistorzellen entnommen, die bei mitt-
terer Lautstarke eine Lebensdauer von
ca. 70 Stunden besitzt. Die Betriebs-
kosten errechnen sich bei einem Preis
von 35 Pfennig pro Zelle zu etwa 2 Pfg./
Stunde.
Der Transistor-Luxus-Boy gehort seiner
Grahe und Ausstattung wegen bereits
zur nachst hoheren Gruppe der Von-
transistorgerate; obwohl er preislich ge-
sehen noch in die untere Klasse gehort.
Er besitzt zusatzlich einen LW-Bereich,
die Umschaltung der Wellenbereiche
erfolgt durch einen Schieber auf der
Oberseite des Gerates. Die Schaltungs-
technik ist bekannt. Das Gerat ist auf
hachste Empfindlichkeit geziichtet und
daher gegenOber dem Taschen-Transi-
stor-Boy noch mit einer zusatzlichen NF-
Vorstufe ausgerustet. Die maximale Aus-
gangsleistung wurde auf ca. 100 mW
festgelegt und wird von einem Rund-
lautsprecher mit Hachstleistungsmagnel
(12 000 Gouh) abgestrahlt.
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(G
rid -dip -m

eter)

F
Lir alle praktisch tatigen H

ochfrequenz-
techniker

ist das G
R

U
N

D
IG

 R
esonanz-

m
eter das beliebteste H

ilfsm
ittel beim

A
ufbau von V

ersuchsschaltungen sow
ie

bei
der P

rO
fung und

F
ehlersuche an

H
F

-G
eri:iten.

D
ie R

esonanzm
eter T

yp 709 und T
yp 701

dienen zur B
estim

m
ung der R

esonanz-
frequenz von S

chw
ingkreisen alter A

rt
und zur M

essung der F
requenz schw

in-
gender O

szillaforen.
S

ie konnen ouch
als am

plitudenm
odulierte P

rO
f-O

szilla-
toren und als einfache E

m
pfanger ver-

w
endet w

erden.

D
ie handliche F

orm
 (E

inhandbedienung)
und ihre vielseifigen V

erw
endungsm

og-
lichkeifen

gestalten w
eitgehende A

n-
w

endungen im
 S

ervice- und W
erkstatt-

dienst.

T
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A
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E
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R
esonanzm

eter
I

T
yp 709

1.
F

requenzbereiche:
1.) 100... 250 kH

z
4.) 1,2 ...

3 M
H

z
2.) 250... 500 kH

z
5.) 3

...
8 M

H
z

3.) 500... 1200 kH
z

6.) 8
... 20 M

H
z

2.
F

requenzgenauigkeit:
1,5" 0

3.
B

etriebsarten:

4.
N

etzanschluf):

5.
A

bm
essungen:

6.
G

ew
icht:

7.
R

ahrenbestO
ckung:

E
"

E
m

pfanger
G

"
G

itter D
ipper

W
"

A
bsorptionsw

ellenm
esser

S
"

P
riifsender 50 H

z m
oduliert

110 220 V
, 40 ... 60 H

z
Leisfungsaufnahm

e: ca. 10 V
A

200 x 75 x 55 m
m

ca. 0,8 kg
E

C
 92

R
esonanzm

eter II T
yp 701

1.
F

requenzbereiche:
1.) 1,7 ...

3,7 M
H

z
2.) 3,7... 8 M

H
z

3.) 8
...17

M
H

z
2.

F
requenzgenauigkeit: ±

 1,5°/o
3.

B
etriebsarten:

4.
N

etzanschlufl:

5.
A

bm
essungen:

6.
G

ew
icht:

7.
R

ahrenbestuckung:

4.)
17 ... 40 M

H
z

5.)
40 ... 100 M

H
z

6.) 100... 250 M
H

z

E
"

E
m

pfanger
G

"
G

itter D
ipper

W
"

A
bsorptionsw

ellenm
esser

S
"

P
rO

fsender 50 H
z m

oduliert
110.220 V

, 40 ... 60 H
z

Leistungsaufnahm
e: ca. 10 V

A
200 x 75 x 55 m

m

ca. 0,8 kg
E

C
 92

D
ie B

edienung
D

ie G
erafe sind im

 W
erk auf eine N

etz-
spannung von 220 V

 eingestellt.
D

er
N

etzteil
ist nach O

ffnen der R
U

ckw
and

zuganglids und kann durch E
insetzen

der S
icherung in die entsprechend be-

schriffefe H
alferung auf 110 V

 um
gestellf

w
erden.

Z
ur D

urchfuhrung der M
essungen isf der

linke K
nopf auf die entsprechende B

e-
triebsart

einzusfellen. S
odann

ist
der

rechfe K
nopf nach rechts zu drehen, da-

durch w
ird das G

eraf eingeschaltef.

Z
ur M

essung der F
requenz schw

ingen-
der O

szillatoren w
ird das R

esonanz-
m

eter auf die B
etriebsart W

" einge-
stellf. M

an koppeit
in

die S
teckspule

induktiv eine frem
de S

pannung ein, so-
dann liest m

an beim
 M

axim
alausschlag

die gesuchte F
requenz auf der F

requenz-
skala ab. D

er A
nzeigeregler m

u') bei
dieser B

etriebsart auf rechfen A
nschlog

gedreht sein.
B

ei der B
etriebsart E

" kann das R
eso-

nanzm
eter auf einen beliebigen S

ender
abgestim

m
f w

erden. D
er V

erbraucher-

w
idersfand soil

in der G
rolyenordnung

von einigen kO
hm

 liegen.
N

orm
aler-

w
eise schliefyf m

an einen K
opfharer an.

B
ei der V

erw
endung als P

rlifoszillator
w

ird der B
etriebsartenw

ahlschalter auf
S

" gesfellt.
D

as R
esonanzm

eter kann
dann induktiv als P

riifoszillator ange-
schlossen w

erden.

Z
ur M

essung der unbekannfen R
eso-

nanzfrequenz eines S
chw

ingkreises w
ird

das R
esonanzm

eter auf G
" eingestellt.

M
an nahert das R

esonanzm
eter m

it der
S

tedcspule
m

oglichst
w

eitgehend
der

S
pule des zu untersuchenden K

reises.
D

abei
ist zu beachfen, dot) die S

lim
-

flache der S
teckspule die W

indungs-
ebene darsfellf. B

eim
 D

urchstim
m

en des
R

esonanzm
eters

w
ird

die
R

esonanz-
frequenz des unbekannfen K

reises durch
den G

itter-D
ip angezeigt. M

an soil das
R

esonanzm
eter sow

eit vom
 P

rufling ent-
fernen, als es die A

nzeige gerade noch
zulaf3t;

die
F

requenzgenauigkeit der
M

essung ist dann am
 grobfen.

D
ie S

chaltungen
E

in in D
reipunktschalfung schw

ingender
O

szillafor erzeugt eine durch die jew
ei-

lige S
teckspule und die E

instellung des
D

rehkondensafors gegebene F
requenz.

B
ei der B

etriebsart S
" (S

ender) ist der
O

sziliator m
it 50 H

z am
plitudenm

odu-
liert und kann als P

riifoszillafor induktiv
am

 E
m

pfanger angeschlossen w
erden.

B
ei der B

etriebsart ,G
" (G

itter D
ipper)

zeigt das A
nzeigeinstrum

ent den durch
die

O
szillatoram

plitude
verursachfen

G
itterstrom

 an. E
in der S

teckspule des
R

esonanzm
eters

genaherfer
S

chw
ing-

kreis entzieht bei der R
esonanzfrequenz

dem
 O

szillatorschw
ingkreis des R

eso-
nanzm

eters E
nergie, so daf) der O

ilier -
thorn zurockgeht (G

itter D
ip.).

In der B
etriebsart W

" (W
ellenm

esser)
w

ird die A
nodenspannung der O

szilla-
forrohre abgeschaltet, so dot) diese als
H

F
-G

leichrichter w
irkt.

B
ei

der
B

etriebsart
E

"
(E

m
pfanger)

kann das R
esonanzm

eter auf einen S
en-

der abgestim
m

f und dessen M
odula-

tionsfrequenz den B
uchsen T

" entnom
-

m
en w

erden.

S
uperphon-Lautsprecher

M
ehr P

hon (
M

af) fur Laufstarke) bei
gleicher zugefuhrfer Leistung - das ist
das

M
erkm

al
der

neuen G
R

U
N

D
IG

S
uperphon-Lautsprecher. E

rreicht w
urde

dieser F
ortschritt durch V

erw
endung be-

sonders
starker

H
ochleistungs-D

auer-
m

agnete. D
och nicht nur auf die Lauf-

sfarke, sondern auch auf die V
erzer-

rungsfreiheit w
irken sich die E

igenschaf-
fen der S

uperphon-Lautsprecher giinstig
aus.

F
ach

fO
r

B
egleitpapiere (B

edienungs-
anleitung

m
it

G
arantieurkunde,

B
ild-

rahren-G
arantiekarfe, K

ontrollkarte) bei
alien 53 -cm

- und 61-cm
-G

R
U

N
D

IG
-F

ern-
sehgeraten unterhalb der G

ehouseober-
seite.

B
ei den beiden T

ischgeraten m
it 43-cm

-
B

ildrahren - T
ypen 239 und 339 - lief)

sich dieses prakfische F
ads !eider nicht

unterbringen. D
enken S

ie bitte daran -
sonsf kann es possieren, deify versehent-
lich

in den S
chlitz an der R

O
ckw

and-
O

berkanfe eingew
orfene

P
apiere

an
den H

eizw
iderstand gelangen.
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R
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R
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R
5 15K
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N
achtraglichet E

inbau von T
onbandchassis vereinfacht:

G
 R

 U
 N

 D
 I G

 M
usikschranke sind jetzt m

it kom
pletter

V
erdrahtung fur T

onbandchassis ausgestattet

B
ekanntlich

sind zahlreiche G
R

U
N

D
IG

M
usikschranke zum

 E
inbau eines T

on-
bandgerates eingerichfet. D

ie A
usliefe-

rung vom
 W

erk
erfolgt

ganz
nods

W
unsch m

it oder ohne eingebaufem
T

onbandgeraf, da
in m

anchen F
allen

der K
aufer des S

chrankes sich erst zu
einem

 spaferen Z
eitpunkf das T

onband-
chassis vom

 H
andler einsetzen lassen

w
ill.

B
isher m

uf)te dazu erst das A
nschluf3-

kabel im
 S

chrank verlegt und die M
ikro-

fonbuchse befestigt w
erden.

U
rn nun den nachtraglichen E

inbau noch
w

eiter zu vereinfachen, w
erden in Z

u-
kunft alle G

R
U

N
D

IG
 M

usikschranke, die
eine E

inbaum
oglichkeit fur ein T

onband-
chassis

besitzen,
von

vornherein
m

it
einem

ferfig
verlegten

A
nschlulykabel

und einer M
ikrofonbuchse ausgestattet.

S
om

it beschrankt sich der E
inbau ledig-

lids noch auf das E
insetzen und B

efesti-
gen des C

hassis sow
ie das E

insfecken
des

am
A

nschlul3kabel
befindlichen

M
ehrfach-M

esserstedcers.

Z
ahlreiche W

onsche aus der H
andler-

schaft w
erden dam

if erfullt. Insbesondere
ist ouch das V

orfiihren des T
onband-

gerates im
 M

usikschrank des K
unden

sehr vereinfacht. D
ie bisher den einzeln

gelieferten T
onbandchassis beigegebe-

nen A
nschluf3kabel fallen dam

if fort, sind
jedoch fur S

ondereinbaufen, z.
B

.
fiir

nicht von uns gelieferfe S
chranke w

eiter-
hin auf B

estellung lieferbar. D
ie B

ezeich-
nungen lauten:
F

O
r T

M
 5, T

M
 8 und T

M
 819 A

A
nschluf3kabel

628-260
F

O
r T

M
 20

A
nschlulykabel 5015-030

F
ur T

M
 830

A
nschlufykabel 5024-030
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Verlangerungskabel fiir
GRUNDIG Mikrofone
In neuerer Zeit werden GRUNDIG
Tonbandgerate und Mikrofone immer
haufiger ouch in Verbindung mit Schmal-
film-Projektoren zum Vertonen der Filme
verwendet. Da die Filmprojektoren oft
Kollektormotoren beniitzen, kannen
starke Funkenstorungen out die Mikro-
fonleitung wirken und die Tonbandaut-
nahmen storen.
Durch eine erdsymmetrisch geschirmte
Schaltung unserer Mikrofone werden
solche Storungen jetzt weitgehend unter-
driidd, so dal) ouch bei Funkenstorung
in der Nahe der Aufnahmeapparatur
einwandfreie Tonbandaufnahmen mog-
lich sind.
Das Mikrolon GDM 12 wird seit Einfuh-
rung in der neuen Verdrahtung herge-
stelit. Das GDM 15 wird ab Nummer
W 19900 und A 24901 mit der neuen Ver-
drahtung geliefert. Das GDM 121 wird
zur Zeit auf die neue Verdrahtung urn-
gestellt.

Schaltung der GRUNDIG
dynamischen Mikrofone
Bei dieser neuen Verdrahtung ist die
Verlangerung des Mikrofons mit einem
Verlangerungskabel Type 263 auszu-
fuhren. Die Benutzung des bisherigen
Verleingerungskabels ist weiterhin may-
lich, aber wegen graf)erer Storantallig-
keit nicht zweckmaf3ig. Das Verlange-
rungskabel nach Type 263 kann ohne
Qualitatsverlust in der Ubertragung
300 m long sein.
Die Verlangerung der Anschluf3schnure
der dynamischen Mikrofone kann grund-
satzlich nur vom niederohmigen Aus-
gang des Mikrofons aus erfoigen. Dieser
liegt bei unseren Mikrofonen am Kon-
takt 3 des dreipoligen Zwergsteckers.
Nach der Verlangerung muly die Mikro-
fonspannung durch einen SchnurUber-
trager wieder auf den fur dos Tonband-
gerat notwendigen Eingangspegel ge-
bracht werden.
Der Anschluly an der hochohmigen Seite
des Ubertragers soil hochstens 0,5 m
long sein. Es ist zweckmafyig, Wu' die
MikrofonverlangerungsschnUre nur ab-
geschirmtes Kobel zu verwenden, z. B.

die Type 333 von der Firma Benedict &
Dannheiser, Nurnberg, Aulyere Bayreu-
filer Stralye. Als Schnuriibertrager kann
ein statisch und magnetisch geschirmter
Miniaturiibertrager verwendet werden,
dessen Eingangswiderstand auf den
200-Ohm-Ausganq der dynamischen Mi-
krofone angepaf)t ist und der ein Ober-
setzunqsverhaltnis von 1:10 bis 1:15 hal.
Das Kondensatormikrofon GKM 17 kann
maximal 15 m verlangert werden, wenn
ein sehr kapazitatsarmesVerlangerungs-
kabel (35 pF m) verwendet wird. Unter
Angabe der gewOnschten Lange kann
zur Verlangerung des GKM 17 dos Ver-
langerungskabel Type 261 bezogen wer-
den. Kontakte 1 und 3 des Steckers sind
miteinander verbunden, womit gewahr-
leistet ist, dab ouch bei Verwendung
neuerer Tonbandgerate die Vorspan-
nung (von Kontakt 3) out dos Mikrofon-
system (Kontakt 1) gegeben wird.

Abschlief3end mochten wir noch diu
Schaltung des Rundfunk-Anschlufykabels
237 (sogen. Diodenkabel) bringen. Kon-
takt 1 dient Aufnahme (vom Dioden-
anschluhpunkt), Kontakt 3 fur Wieder-
gabe (TA- bzw. TB-Eingang).

Schaltungen der neueren Mikrofone
und Verbindungskabel

5991
GDM 12
GDM 15 Schaltung der dynamischen Mikrofone
GDM 121
(Einzelheiten ijbe7 dos dynamische Bandchen-Richtmikrofon GBM 125 folger im nochsten Heft)

20012
Eingang

6374
Preh

Preh

Min. tlbertr.- -
' 1:10

- -

rmax0,5m

5991
Preh

Schaltung des Mikrofonverlangerungskabels Typ 263 fiir dynamische Mikrofone

5991
Preh

5991
Preh

GKM 17 Preh 5991

Schaltung des Kondensatormikrofons GKM 17

Schaltung des Mikrofonverlangerungskabels Typ 261 (Or
Kondensatormikrofon GKM 17

.3 1

5991

63 74
Pr eh

Preh

Schaltung des Verbindungskcbels 237
(Runafunk-Anschlu(ykabel; sogen. ,,Diodenkaber, dient ouch zum Verbinden zweier
Tonbandgerate zwedcs Uberspielung von Bandern, da der Plattenspieler-Eingang

bei alien neue'en Tonbandgetaten auf Kontakt 3 der Normbuchse liegt).
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Der Wobbelsender dient in Verbin-
dung mit einem Oszillographen W 3
Typ 6013 oder W 2 Typ 6023 zur
Darstellung aller in UKW- und
Fernsehempfangern vorkommenden
Filter- und Verstarkerkurven. Zur
genauen Frequenzbestimmung jedes
Kurvenpunktes auf dem Oszillogra-
phenschirmbild ist in dem Wobbel-
sender ein Markengeber eingebaut.
Mit diesem ist es moglich, auf der
abgebildeten Kurve durch Oberloge-
rung eine Schwebungsmarke einzu-
blenden.
Der Markengeber isf durch Eigen-
modulation mit 800 Hz, 5,5 MHz
(Quarz) u. Fremdmodulafion (Video -
signal) amplifudenmodulierbar und
daher als normaler Mehsender zu
verwenden.
Es lassen sick mit dem Wobbelsender
in Verbindung mit einem Kathoden-
strahloszillographen alle Resonanz-,
Filter- und Durchlaf3kurven, die im
Frequenzbereich des Wobblers lie-
gen, zur Darstellung bringen, z. B.:

Bei Fernsehgerafen
a) Durchlalykurve des HF-Teiles Ober alles
b) Kanalwahler-Durchlaf3kurve
c) Bildzwischenfrequenzfeil, Durchlalykurve und Lage der Ton-

froger-Saugkreise (Traps)
d) Ton-ZF-Teil, Durchlahkurve u. FM-Gleichrichter-(Diskriminator-)

Kurve

Bei UKW-Rundfunkgeraten
a) Durchlalykurve des HF-Teiles
b) ZF-Kurve
c) FM-Gleichrichter-(Diskriminator-)Kurve

Technische Daten:

1. Wobbler
Frequenzbereich, ohne Umschaltung durchstimmbar, 4 MHz ... 250 MHz
Fr equenzmodulation durch einoebaute Wechselspannung 50 Hz,
Frequenzhub, einstellbar in 6 Stufen, 1 MHz ... 30 MHz
Ablenkspannung fur X-Auslenkung des Oszillographen kontinuierlich
regelbar, 0 . . 100 V eff
Abschaltbare Austastung des frequenzmodulierten Fest-Oszillators
wdhrend einer Halbperiode (Durchschreiben der 0-Linie)
Ausgongsspannung mit eingebautem HF-Teiler bis 10 11V regelbar,
co. 100 mV, an Ri = 60

2. Markengeber
Frequenzbereich (6 Stufen) 4 MHz ... 250 MHz
Ausgangssponnung mit eingebautem HF-Regler bis 10 tiV regelbar,
ca. 100 mV an Ri = 60
Modulation: 800 Hz AM (durch eingebauten Oszillator)
Betriebsartenschalter Stellung 800 Hz"
5,5 MHz AM (durch eingebauten Quarzoszillator) Betriebsarten-
schalter Stellung 5,5 MHz" zur Erzeugung einer Doppelmarke
Fremd AM (durch von auf3en ongelegtes Video -Signal)
Betriebsortenschalter Stellung Fremd"
Eichen mit eingebautem Quarzoszillotor 5,5 MHz durch Schwebung
zwischen der Grund- oder einer Oberwelle des Quorzoszillators
und der jeweilig eingestellten Markengeberfrequenz

3. Fohren: 3 x EC 81, ECF 80, EC 92, 150 B 2, 150 C 2, 2 x DS 159, OA 85
4. Netzteil: 110.220 V, 40 Hz . . . 60 Hz
5. GehOuse: silbergroues Stahlblechgehduse.

Abmessungen : ca. 420 x 300 x 210 mm. Gewicht: ca. 15 kg

6. Lieferbares Zubehor:
AnschluBkabel mit 60 t2 AbschluBwiderstand Typ 6046 A
Mefibecher Typ 711
dazu AnschluBkabel Typ 6043
ohne 60 S2 AbschluBwiderstand
Breitbandsymmetrierglied Typ 6025


