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TK 23 Innenaufbau

S"ie (Se-Pt-Scat:oftcLet. rc4-etkci.c4-3.5eelL.14.9- 1961"
so sprach man ober den GRUNDIG Tonbondkoffer 7K 14. Mit einem Preis von DM 299.-
fur ein hochwertiges, drucktastengesteuertes und formschones Tonbondgerat stellt er eine
sensationelle Leistung dar. Dabei handelt es sich nicht um ein bewuf)t ouf grof3te Einfach-
heit konstruiertes Gerat, sondern urn dos erste Gerat innerhalb einer geschlossenen
Typenreihe gleidier Grundkonstruktion.
Ein Vergleich mit Schreibmoschinen aus den Werken der GRUNDIG-Gruppe IMO
Parallelen erkennen.

E i n e Grundkonstruktion Kir mehrere Typen

Schreibmaschinen Tonbandaerate
ADLER TRIUMPH IPreisDM GRUNDIG Preis DM

Junior
Favorit
Primus

Gabriele I 298.-
Norm 1 417.-
Perfekt I 458.-

TK 14
TK 19
TK 23

299.-
385. -

425. -

Daher ouch in der preisganstigsten Klasse hohe Quantal

7c4leftd itecie, re-14.6cLetG19-Ct..41:ee,

Das wurde kiirzfich bei einem Verkaufertreffen in unserem Werk wieder betont. Nach wie
vor werden Koffer-Tonbandgerate am meisten verlangt, do man sie leicht mitnehmen
konn, sei es zu einer Party im Freundeskreis oder urn interessonte Aufnahmen zu machen.
Der 7K 14 ist dabei unbestrittener Favorit.
Obrigens werden viele GRUNDIG Musikschranke jetzt so hergestellt, daft' ein Koffer-
Tonbandgerat hineingestellt werden konn. Alle Anschlusse sind bereits vorhanden. Ein
Beitrog in diesem Heft beriditet dariiber.

Viel mehr als man
anfangs dachte, findet
ouch das Tonband-
chassis einen grof3en
Interessentenkreis.

MancheKunden mach -
ten es gern an Stelle
des Plattenwechslers
in einen Musikschrank
einbauen. Hierfur bie-
tet sick vor allem das
neue TM 19 an.

Grohe Begeisferung
fasten ouch die kurz-
fich herausgekomme-
nen GRUNDIG Ton-
band-Schatullen TS 19
und TS 23 aus. Sie
sind formschon und
aufterst praktisch und
so recht fur das mo-
derne Heim junger
Leute geschaffen.
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Die GRUNDIG
TONBANDGERATE
in der
Preisklasse zwischen
299.- und 535.- DM

Bewahrte Grundkonstruktion des
Laufwerks

Wenn von einem einzigen Tonband-
geratetyp welt 6ber eine Viertelmillion
Gerate verkauft wurden, so ist das der
beste Beweis fur eine ausgereifte Kon-
struktion und eine gOnstige Relation von
Leistung und Preis. Diese in der Welt
bisher noch nie zuvor erreichte Stockzahl
schaffte das Laufwerk der GRUNDIG
Tonbandgerateserie TK 20 (einschliehlich
der Abwandlungstypen). Alle Grundele-
mente dieses einmalig bewahrten Lauf-
werks wurden voll und ganz ouch bei
den in den letzten Monaten herausge-
kommenen Nachfolgetypen TK 14, TK 19
und TK 23 Obernommen, obwohl diese
neuen Gerate ein ganz anderes Gesicht
erhalten haben und auherdem noch
manche Vorzi)ge aufweisen.

Viele Neuerungen
Das auffallendste Merkmal der neuen
Typenreihe sind die Drucktasten, welche
die bei den friTheren Gersten der 20 er-
Reihe verwendeten Knebelschalter ab-
lasen. Ein Zugestandnis an den Ge-
schmack des Publikums und einer noch
einfacheren und iibersichtlicheren Be-
dienung.

Obersiddlicher ist zweifellos ouch die
jetzige Anordnung der Aussteuerungs-
Anzeige. Das Magische Band" (EM 84)
liegt ganz vorn und kann innerhalb
eines weiten Betrachtungswinkels exakt
beobachtet werden. An weiteren, von
auhen erkennbaren Neuerungen sind
vorhanden: eine Bandklebeschiene, un-
mittelbar Ober dem Bandeinlegeschlitz
und somit bequem zu handhaben, eine
dem modernen Geschmack entsprechen-
de Formgebunq des gesamten Gerates
und - ein weiterer echter Fortschritt -
die neue Flachbauform der Koffer.

Trotzdem kleiner und leichter
Hand in Hand mit der den neuen Erfor-
dernissen entsprechenden Umkonstruk-
tion des in den Grundelementen beibe-
haltenen Laufwerkes wurde bewuht eine
Verminderung der Bauhohe erstrebt, die
in Verbindung mit einer neuen Koffer-
konstruktion zu erheblich geringeren Ab-
messungen und auherdem zu einem ge-
ringeren Gewicht fairte.

Bild 1 Der preisgunstigste seiner Klasse: GRUNDIG TK 14

Auch fur junge Leute das rlchtige
Tonbandgerat
Tonbandgerate zu besitzen ist heute
nicht mehr Privileg einer kleineren Schicht
von Musikfreunden. Mit den neuen
GRUNDIG Tonbandgeraten, besonders
aber mit dem auherst preisgrinstigen
Typ TK 14, wurde es nun einer grohen
Schicht der jungeren Generation ermog-
richt, sich den schon lange gehegten
Wunsch zu erfullen,ein Tonbandgerat zu
besitzen.
Wie soil nun das preislich fur diese neue
Kauferschicht ideate Gerat beschaffen
sein? Es lag nahe, ein ganz einfaches
Laufwerk extra dafar zu entwickeln. Mit
vielen Abstrichen an Zuverlassigkeit und
Lebensdauer. Das ware ein Weg gewe-
sen. Sicher ware man miihelos out einen
Preis von ca. 280.- DM gekommen. Die-
sen Weg aber hat GRUNDIG nicht be-
schritten. Fur GRUNDIG gilt der Grund-
satz, daft qerade ouch die jiingeren
Kauferschichten, die auf manches ver-
zichten, urn sich ein Tonbandgerat zu
kaufen, auch zu einem gunstigen Preis
etwas Solides und Bewahrtes haben sol-
len. Das ist ein Prinzip, das zum Beispiel
audr bei den Schreibmaschinen der
GRUNDIG-Gruppe ganz grohe Anerken-
nung findet: Nicht ein extra billiges Mo-
dell, sondern von einem bewahrten Mit-
telklassenmodell einiges nicht unbedingt
Erforderliche fortzulassen, daftir das so
vereinfachte Modell gleicher Grundkon-
struktion mit crenau der aleichen, grohen
Erfahrung zu bauen. Und - wodurch vor
allen Dingen der enorme Preisabstrich
maglich ist - mit Gesamtstockzahlen,
die bei grundlegend verschiedenen Kon-
struktionen nicht erreichbar waren. Selbst-
verstandlich kann dieses Erfolgsrezept
nur in einer grohen Fabrik und einem
weltumfassenden Vertriebsnetz verwirk-
licht werden.
Was bei den Schreibmaschinen Adler
junior' bzw. Triumph Gabriele ist, ist
bei den Tonbandigeraten GRUNDIG
TK 14". Mit den beiden genannten Heim-
bzw. Familien-Schreibmaschinen erreich-
ten die Werke der GRUNDIG Gruppe
schnell den grahten Marktanteil in
Deutschland. Genau so ist es beim TK 14.
Dieses enorm preisgunstige Modell (DM
299.-) wird zusammen mit den groheren
Schwestertypen TK 19 und TK 23 in der

Welt grahten und zugleich modernsten
Tonbandgerate-Werken gebaut. In un-
serem Werk 7 in Bayreuth, in welchem
schon die Viertelmillion-Auflage der Ge-
ratetypen TK 20 gebaut wurde, laufen
heute ausschliehlich die Geratefypen
TK 14, TK 19, TM 19, TS 19, TK 23, TS 23.
Die Beibehaltunq einer Grundkonstruk-
tion for mehrere Typen bringt nicht nur
dem Kaufer, sondern audi dem Fach-
handler Vorteile. Vor allem macht sich
das im Service bemerkbar, der dadurdi
zwangslaufig einfacher wird. Und das
kommt schlieh'ich audi wieder dem Kun-
den zugute.
Mit den neuen GRUNDIG Tonbandgera-
ten wird dem Kaufer also ein reeller Wert
von hohem Bestand geboten.
Nun zu den technischen Details.
Zuerst eine Obersicht der technischen
Daten.

Die Schaltungstechnik der Tonbandgerate
TK 14, TK 19, TS 19, TM 19, TK 23, TS 23

Die Wahl der RohrenbestUckungen
Das preisgUnstige Gerat TK 14 (Schal-
tung siehe Bild 3) weist die Rohrenbe-
stud(ung ECC 83, ECL 86 und EM 84 auf.
Dagegen wurde bei den Gersten TK 19
und TK 23 die bekannte Beskickung EF 86,
ECC 83, EL 95 benutzt. Weldie Bewandt-
nis hat es damit?
Grundsatzlich ist eine Bestockung der
erstgenannten Art fur die Verstarkunq
voll ausreichend. Audi erfullt die ECC 83
als Eingangsrohre hohe Anspriithe. Eben-
falls 1st die Verbundrahre ECL 86 eine
ausgereifte Konstruktion. Die mit alteren
Vorgangerrahren VCL 11, UCL 11 und
ECL 113 gemachten schlechten Erfahrun-
gen haben in Form der ECL 86 in mehr-
jahriger Entwiddungszeit zu einer R6hre
gefiihrt, die in Bezug auf Rockwirkung,
Mikrofonie und Brummen die iiblichen
Standardrahren wie ECC 83 und EL 84
erreicht hat. Obwohl die hohe Endlei-
stung der ECL 86 in einem Tonband-
Koffergerat der niedrigen Preisklasse gar
nicht erforderlich ware, hat man der Be-
triebssicherheit wegen trotzdem keine
einfachere Verbundriahre, wie z. B. ECL 80
oder ECL 82 gewahlt, sondern die neue
stabile ECL 86.
Man wird sich vielleicht fragen, warum
wurde diese Bestikkung nicht ouch bei
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BiId 3 Innenaufbau des GRUNDIG Tonbandkoffers TK 14

den beiden grOheren Typen TK 19 und
TK 23 beibehalten? Der Grund, daft man
in diesen Geraten als Eingangsrohre eine
Pentode verwendet, ist dadurch bedingt,
daft wegen der eingebauten Mischein-
richtung eine hohere Spannungsverstar-
kung erforderlich ist. Mischeinrichtungen
erfordern Entkopplungswiderstande und
diese wiederum Spannung, die an ihnen
abfallt und die also von vornherein als
Reserve zur Verfugung stehen mutt. So-
mit ergab sich hier wieder die bei Ton-
bandgeraten schon fast klassisch zu nen-
nende BestOckung EF 86, ECC 81, EL 95.
Die Endleistung der EL 95 ist fur den
Lautsprecher des Tonbandkoffers gerade
richtig und jeder kann sich von dent
guten Klanq und der klirrarmen Lauf-
starke der Gerate leicht iiberzeugen.

Schaltungseinzelheiten
Mikrofon-Drucktaste
Der Eingangs-Umschalter ist bei den Ge-
raten TK 14, TK 19, TM 19, TS 19, TK 23
und TS 23 als Drucktaste ausgebildet
(dritte Taste von links). Wird sie ge-
druckt, so ist der Verstarkereingang mit
der Mikrofonbuchse verbunden, ist sie
ausgelost (es handelt sich urn eine Fort-
schalttaste ahnlich der Arbeitsweise einer
Kugelschreiber-Druckmechanik), so liegt
der Verstarkereingang an der Buchse
Radio" (bzw. beim TK 14 zusatzlich am
Eingang Platte").
Fur die Wiedergabe ist die Stellung der
Mikrofontaste ubrigens ohne Bedeutung.

Mischbare Eingtinge bei den Geri:Hen
TK 19 und TK 23
Die grofteren GRUNDIG Tonbandgerate
TK 19 und TK 23 weisen als Besonderheit
zwei unaloheingig arbeitende Mischregler
auf. Audi hier ist, wie beim TK 14, eine
Mikrofontaste vorhanden. Diese schaltel
jedoch nur von Mikro auf Radio um,
wahrend zwischen Mikro und Platte oder
Radio und Platte eine Mischmoglichkeit
durch zwei getrennte Pegelregler be-
steht. Somit kann in nahezu allen Fallen
auf den zusatzlichen Anschluf) eines

Mischpultes verzidiet werden. Die Misch-
regler liegen jeweils vor der zweiten
Verstarkerstufe und sind durch Wider-
stande von 470 k52 und 680 0.2 gegen-
einander entkoppelt. Der Mischregler
Mikro Radio wird durch die linke Ran-
delscheibe, der Mischreqler Platte durch
die rechte Randelscheibe des Gerates
bedient. Beide Randelscheiben sind seit-
lidi mit Ziffern versehen, so daft sich
leicht die richtigei Einstellungen gemerkt
werden konnen.
Der Pegelregler des TK 14 bzw. der
Mischreqler Mikro Radio der Gerate TK
19 TK 23 dient bei Wiedergabe als
Laufstarkeregler.

Eingang Platte ouch beim TK 14
Es besteht audi beim TK 14 - wie bei
alien GRUNDIG Tonbandgeraten - die
Moglichkeit, einen Plattenspieler oder
ein anderes Tonbandgerat direkt an-
zusdiliel)en. Hierzu ist die Ausgangs-
buchse vorgesehen (Zeichen ), auf
deren Kontakt 3 (normgemaf), also den
Steckern von Plattenspielern enispre-
diend) der Eingang Platte liegt. Es fart
von dem Radio-Eingang ein Serien-
widerstand von 1 auf Kontakt 3 der
Buchse Ausgang Platte. Sollen beim TK
14 Platten auf Band 6berspielt werden,
so geschieht dieses in Stellung Radio"
des Eingangs-Umschalters.

Einrastbare Schnellstoptaste
Die zweite Taste von links ist die Schnell-
stoptaste. Sie wirkt rein mechanisch und
arbeitet somit knackfrei. Eine besondere
Annehmlichkeit, vor allem bei der Aus-
steuerungs-Einregelung, ist die Einrast-
moglichkeit, die ab Gerat Nr.63136 ouch
beim TK 14 verwirklidit wurde.

Kiangregler ouch beim TK 14
Alle Gerate der hier besprochenen Bau-
reihe weisen e nen Klangregler auf. Beim
TK 14 wird er durch die linke Randel-
scheibe bedient. Er ist mit dem Netz-
schalter kombiniert. Bei den Geraten
TK 19 und TK 23 ist er mii dem Pegel-

regler Platte kombiniert (Tandemregler)
und wird somit von der rechten Randel-
scheibe bedient.

Playbackmtiglichkeit beim TK 23 TS 23
Bei den Geraten TK 14 und TK 19 handelt
es sich urn Halbspurgerate for Doppel-
spurbefrieb nach internationaler Norm.
Die Gerate TK 23 und TS 23 sind da-
gegen Vierspurgerate. Es konnen also
in qleicher Lauirichtung jeweils zwei ver-
schiedene Darbietungen aufgezeichnet
bzw. wiedergegeben werden. Die Spur-
wohl nimmt ein Umschalter mit den Be-
triebsstellungen 1-2, 3-4, D vor. In
Stellunq D sind beide Spuren zusammen-
geschaltet. Diese Betriebsart kommt tOr
die Wiedergabe von Playback-Aufnah-
men in Betradit.
Urn Playback-Aufnahmen durchfiihren zu
konnen, wird am TK 23 TS 23 der Zusatz-
verstarker 229 angeschlossen. Begonnen
wird in Schaltstellung 1-2 mit der Erst-
aufnahme (z. B. Begleitmusik, eine Ge-
sangstimme). Dann wird in Schaltstellung
3-4 die zweite Stimme hinzugefugt, wo-
bei gleichzeitig die Erstaufnahme vom
Konstler Ober einen am Zusatzverstarker
229 anqeschlossenen Kopfharer abgehort
wird. Das Kopf system fiir Spur 1-2 dient
in diesem Falle als Horkopf und liegt
(Ober Schaltkontakte 4,11-4,13 und 4,16
-4,19) an den Kontakten 3 und 5 der
Ausgangsbuchse. Ober Kontakt 4 dieser
Buchse erfoliet die Betriebsspannungszu-
fiThrung f6r den Zusatzverstarker.

Tricktaste
Ein weiteres Merkmal dieser Gerate ist
die eingebaute Tricktaste, die wahrend
des Wiedergabe-Bandlaufs das Gerat
auf Aufnahme umschaltet, dabei aber
gleichzeitig den Leischkopf nutter Betrieb
setzt.

Kopfhtirer-Anschluli bei TK 19/TK 23
Da die Endstufe bei alien Geraten dieser
Art wahrend der Aufnahme als HF-
Generator arbeitef, kann beim TK 19 und
TK 23 ein Kopfhorer zur Mithorkontrolle
angeschlossen werden. Dieser liegt Ober
einen Serienwiderstand von 220 k5.1 am
Ausgang des Aufsprechversfarkers. Alle
Gerale (TK 14, TK 19, TK 23) besitzen
ubrigens eine Anschlut)buchse kir einen
Zusatzlautsorecher und e;ne Abscholt-
borkeit des eingebauten Lautsprechers
Durchverbindung Eingangsbuchse Platte
mit Ausgang der Buchse Radio
Bei den Geraten TK 19 TK 23 ist im Ruhe-
zustand (Starttaste nicht qedriickt) Ober
Kontakt st 3 der Einqang Platte mit dem
Ausgang der Buchse Radio verbunden.
H:erdurch kann das Tonbandgerat stan-
dig am Rundfunkempfanger und der
Plattenspieler standig am Tonbandgerat
angeschlossen bleiben. Ohne irgend-
welche Kobel umstecken zu mossen, k6n-
nen sowohl Tonbandaufnahmen vom
Rundfunk und von Schallplatten qemacht
als ouch Tonbander oder Schallplatten
direkt Ober das Rundfunkgerat wieder-
qegeben werden. Das ist vor allem ouch
bei den Schatullen-Geraten TS 19 und
TS 23 von grohem Vorteil. Bei der Plat-
tenwiedergabe Ober das Rundfunkgerat
braudit dos Tonbandgerat nicht einge-
schaltet zu sein. Diese Anschluhweise gilt
ouch fur Rundfunkempfanger mit kombi-
nierter TA TB-Buchse.
Beim TK 14 ist eine Durchverbindung vom
Platten-Eingang auf den Radio-Ausgang
nicht vorhanden. Sollen hier ein Rund-
funkempfanger, das Tonbandgerat und
ein Plattenspieler fur standig verbunden
bleiben, so wird der Plattenspieler an
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g 19,73) lir
Einsteit der
Ausst. ;,Nnre ge
TK le; 4.

Entbrummer

HF..61thsponnung
(beim TK 23) bzw,
HF.Vormognetierung
(beim TK 19)

*kw anhebung
E nu lung eel 12 kHz)

HF.Vormor nefi rmgs-
sponnungs E rue lung bei
TK le, 7K 3 duos Trimmer
ouf Oberseile I. toufwerli.
olefins

Bild 5 Alle Service-Einstellorgone dor Druckschaltungsplatte sind leicht zugonglich

die Buchse TA des Rundfunkgerates und
das Tonbandgerat an die Buchse TB des
Rundfunkgerates angeschlossen. Somit
besteht auch hier die Maglichkeit 1) Plat -
ten nur fiber den Rundfunkempfianger
abzuhoren, 2) Plalten auf Band zu Ober-
spielen, 3) oder beides zusammen zu
tun. Im Fall 1 braucht das Tonbandgerat
nicht eingeschaltet zu sein. Es wird die
Taste ,TA" des Rundfunkgerates ge-
driickt.

Automatische Abschaltung an den
Bandenden
Die Gerate TK 19, TM 19, TS 19, TK 23
und TS 23 verfugen Ober einen einge-
bauten Elektromagneten, welcher, von
der Metallfolie des Tonbandes gesteuert,
Ober zwei Schaltbolzen die automatische
Abscholfung on den Bandenden, auch
beim Umspulen, vornimmt. Das Band
kommt, obwohl der Motor noch !duff,
sofort zum Stillstand, do die Starttaste
ausgelast wird.

Andruckband -
Selbsteinstellende Andruckrolle
Wie schon eingangs erwahnt, lehnt sich
die Laufwerkkonstruktion weitgehend an
die des bewahrten TK-20-Laufwerks an.
Hierbei ist vor allem die Prismenlagerung
der Tonwelle zu nennen, die jedes Lager -
spiel ausschlielyt und somit zum wesent-
lichen Teil die hervorragenden Gleich-
laufeigenschaften gewahrleistet. Hinzu-
gekommen ist dos auch bei grolyen Ge-
rsten (TK 40, TK 42, TK 45, TM 45, TK 46)
verwendete Prinzip des gleichmafyigen
Band-Kopf-Kontakts durch ein schmieq-
sames, samtartig beschichtetes Andruck-
band. Die Gummiandruckrolle wurde
Ubrigens so konstruiert, sie sich
exakt selbst einstellt. Sie ist nur sehr
schmal und vermeidet dadurch eine un-
natige Beanspruchung der Tonwelle. Ein-
zelheiten der Kopfanordnung und des
Bandtransports zeigt Bild 3.
Das gesamfe Laufwerkchassis ist in einem
formbestandigen Stahlblechmantel be-
festigt, der von einer perforierten Kunst-

Bild 6 Blick auf die gedrudcte Schaltung
bei abgenommenem Abschirmblech

stoffolie umschlossen ist. Diese Bauart
verleiht dem Gerat eine hohe Stabilitat.

Leichte Umschaltmoglichkeit auf
60-Hz-BeIrieb

Mit dem Unibausatz 16a bzw. 16b kann
in wenigen Minuten bei jedem Gerrit der
Umbau Lir den Anschlufy an 60 Hz Wech-
selstrom fUSA-Netze) vorgenommen wer-
den. Es werden dazu lediglich die Rie-
mensche be des Motors ausgetauscht so-
wie zwei Drahte umgelatet.

Servicegerechte Konstruktion der Gertite
TK 14, TK 19, TK 23 u. Abwandlungstypen

Service-Klappchassis
Bei der Entwicklung und Konstruktion
dieser Tonbandgerateserie wurde von
vornherein auf die Belange des Service
Riithicht genommen. Alle Gerate sind
mit einer Druckschaltungsplatte ausge-
rustet, die ahnlich wie das Service-
Klappchassis der GRUNDIG Fernseh-
empfanger herausgeschwenkt werden
kann, wie es das Farb-Titelbild dieses
Heftes zeigt.

Kein Chassis mehr auszubauen
Es braucht nur noch der Boden des Ge-
rates abgenommen zu werden (Losen
von vier Schrauben der Gummipuffer)
und schon sind alle Einstellreqler zu-
ganglich, wie Bild S zeigt. Machte man
Messungen an der qedruckten Schaltunq
vornehmen, so wird einfach die Blech-
Abschirmplatte entfernt. Hierzu werden
die Befestigungsschrauben nur urn weniqe
Umdrehungen gelost und die Platte
etwas nath oben geschoben, so dal, sie
sich leicht abnehmen Dadurch sind
alle MeImunkte, die im Reparafurhelfer
deuflich markiert sind, sofort zuganglich.
Bild 6 zeigt oen Blick auf die gedruckte
Schaltung. Machte man die Drudochal-
tungs-Oberseite frei zur Verfiigung ha -
ben, so werden lediglich die vier Bolzen-
schrauben entfernt und schon lafyt sich
die Platte herausklappen (Titelbild). Die
Verdrahtunq ist so ausgefiihrt, dal} das
Gerat dabei voll betriebsfahig bleibt.
Beim Ausklappen der Druckschaltungs-
platte hakt der Greifer fiir den Auf-
nahme - Wiedergabe Umschalter aus.
Beim Einklappen der Platte ist darauf zu
achten, dal, er wieder eingreift.
Die Rohm ECL 86 ist beim TK 14 iibriqens
von oben zuganglich, also noch Ab-
nahme der Laufwerk-Abdeckplatte.
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Technische Daten der GRUNDIG Tonbandgerate

TK 14 I TK 19 / TS 19 TK 23 /TS 23

Holbspur I Holbspur
9,5 cm'sec. i 9,5 cm/sec.

moximole SpulengroBe 15 cm

3 Stunden Gesamtspielzeit 15 cm Spule Duoband

Mono Aufnohme Mono Aufnohme

Mono Wiedergobe Mono Wiedergobe

'is-Spur-Kombikopf (Hor-Sprechkopf) und 1/t-Spur-Ferrit-Loschkopf

Viertelspur
9,5 cm/sec.

6 Stuncen Gesamtspielzeit
15 cm Spule Duoband
Mono Aufnahme
Mono Wiedergobe
'/.-Spur-Kombikopf
Sprechkopf) und liu-Spur-Ferrit-
Laschkopf mit je 2 Systemen

Kombikopf mit Bandandruck durch Andruckbond, daher bestmoglicher Band-Kopf-Kontakt und extrem
lange Lebensdauer des Kopfes

Spurumschalter mit den
Stellungen .1-2', .3-4" und .D"

Gleichzeitige Wiedergobe der
Spuren 1 und 3 bzw. 2 und 4
maglich. Abhormoglichkeit der
Spuren 1 bzw. 2 mit dem nach-
geschalteten Zusatzverstarker 229
wohrend der Aufnohme der Spur
3 bzw. 4 (sog. Playback)

Eingang Mikro oder Eingang Radio konn mit Eingang Platte
gemischt werden, da zwei getrennte Pegelregler vorhonden

Nachtragliche Oberlagerung einer Aufnahme mit einer zweilen
Aufnahme (sog. Tridcaufnahme)

Mithoren bei Aufnahme Ober Kopfharer moglich

Frequenzbereich 40 -14 000 Hz

GLEICHLAUFGENAUIGKEIT
Tonhohenschwankungen, gehorrichtig bewertet gemessen ± 0,2

DYNAMIK (oath DIN 45405)
> 50 dB 50 dB

BEDIENUNGSORGANE:

7 Drudctosten 7 Drudctosten
2 Regler 2 Regler
1 Scholter (Lautsprecher) 1 Scholter (Lautsprecher)

eingebaute Klebeschiene

aufgedrudcte Skala 3-stelliges, dekadisches Bandzahlwerk mit RUckstellrad,
fur Bandoblouf angetrueben vom linken Widceldorn

Aussteuerungsanzeige durch Magisches Band for Weitwinkeloblesung

Geeignet fur den Betrieb mit Schaltuhr

I 45 dB

EINGXNGE:
Mikro: 2 bis 200 mV ca. 0,5 MO
3-Dol. Normbuchse
Radio: 4 bis 400 mV ca. 50 UT
3-pol. Normbuchse
Platte: 100 mV bis 10 V co. 1 MO
3-pol. Normbuchse

7 Drudctasten
2 Regler
1 Schalter (Lautsprecher)

2 bis 100 mV ca. 3 MO 3-pol. Normbucnse

4 bis 200 mV ca. 50 ks2 3-pol. Normbuchse

400 mV bis 20 V ca. 1 MU 3-pol. Normbuchse

AUSGANGE:

Hochohmig: ca. 700 mV an 15 kit ca. 700 mV an 10 kit
Buchse Radio Buchse Radio

Niederohmig: ca. 5 ST
Buchse Platte

co. 1000 mV an 10 kit
Buchse Radio

co. 5 SZ ca. 5 12

Fur Kopfharer: Zum Mithoren bei Au'nahme ca. 14 V an 220 kU

Automatische Abschaltung am Bandende durch Scholtfolie

Hondlicher, stabiler mit Kunststoff Oberzogener Stohlblechkoffer in raumsparender Flochbouweise

Deduct und Boden aus schlagfestem Kunststoff mit Ledernorbung

Servicegerechte Konstruktion, do olle Teile nach Abnahme von Abdeckplatte und Boden zugiinglich

Kabelkosten im Boden zur Unterbringung des Netzkabels

2-poliger Spaltpolmotor co. 2750 UpM.

4-stufiger Verstarker, Ausfuhrung in gedrudder Schaltung

Vormagnetisierung und Loschung mit HF (55 kHz)
Bestiidcung:

Rohren ECC 83
ECL 86
EM 84

EF 86
ECC 81
EL 95
EM 84

EF 86
ECC 81
EL 95
EM 84

Solengleidtridder: B250075 E 25 C 5

Endstufe: 4 Watt 2,5 Watt

1 Ovallautsprecher 144 x 96 mm

Netzsp gen 110, 130, 220 und 240 V, 50 Hz

Mit geringem Aufwand umrustbar auf 110 und 130 V, 60 Hz durch:

Umbausotz 16b I Umbausotz 16a I Umbausotz 16a

Loistungsaufnahme: ca. 45 Watt ca. 60 Watt

MoS.: 35 x 29 x 17,5 cm
Gewidtt: ca. 9 kg

Bucher 6fie aen 2en6ad6zead

Tonband-Hobby, Praktikum fOr Tonband-
freunde. Von Werner W. Diefenbach.

In Zusammenarbeit mit den deutschen
Tonband-Clubs. 3. neu bearbeitete und
erweiterte Auflage; 184 Seiten mit 155
Abbildungen sowie 18 Tabellen. Karto-
niert (laminiert) DM 9.90, Ganzleinen
DM 12.50. Jacob Schneider Verlag, Berlin
Tempelhof.

Der Tonband-Amateur. Ratgeber fOr die
Praxis mit dem Heimtongerat und fOr die
Schmalfilm-Vertonung. Von Dr. Hans
Knobloch.

6. neu bearbeitete Auflage. 160 Seiten
mit 78 Abbildungen. Kartoniert (lami-
niert) DM 7.90; Franzis-Verlag, Miinchen.

Beide Biicher wenden sich an den Benut-
zer von Tonbandgeraten. Sie enthalten
all das, was der Amateur wissen mut),
wenn er sich neher mit seinem Hobby
befal)t. Derartig umfangreiche Ratschloge
und Erfahrungen, die in diesen beiden
bestens bekannten BOchern ihren Nieder-
schlag gefunden haben, konnen die den
Gersten beigegebenen Bedienungsan-
leitungen niemats enthalten. Deshalb
sind sie gerade die richtige Erganzung
zur Bedienungsanleitung. Aber auch dem
schon routinierten Tonbandfreund bietet
der Inhalt der beiden Bucher munch wert-
voile Anregung. Die schnell aufeinander-
folgenden Auflagen haben es ermoglichf,
daf) schon die neuesten Anwendungs-
gebiete, Stereo, Playback,
Multiplayback und Echoeffekte enthalten
sind.

Jeder Fachhondler, der Tonbandgerote-
kunden hat, sollte diese Bucher auf dem
Ladentisch stehen haben, denn sie dienen
nicht nur dem Tonbandgeratebenutzer,
sondern sind auch wertvolle Verkaufs-
heifer. Derr Kunden gibt jedes der bei-
den Bucher viele Anregungen zur Erwei-
terung der Tonbandanlage und Anreize,
vorhandene Gerate durch nosh univer-
sellere zu erganzen. Der technisch inter-
essierte Tonbandfreund findet vor allem
im Diefenbach'schen Buch viele Tips, die
in der Praxis zum Erfolg fUhren. Wir Icon-
nen die Bucher 'Tonband-Hobby" und
.Der Torband-Amateur" vorbehaltlos
empfehlen.

Einbau-Tonbandchassis TM 19
Dieses Gerat unterscheidet sich von der
entsprechenden Kofferausfuhrung TK 19
durch Fortfall des Koffers (unter Beibe-
haltung des stabilen Stahlblechrahmens),
des Lautsprechers und des Klangreglers.

Die EL 95 arbeitet lediglich als HF-Gene-
rator. Alles Obrige wurde nicht geandert;
ouch die Anschluf)buchsen und die tech-
nischen Daten der Ein- und Ausgange
sind die gleichen.

Jedem Tonband-Chassis TM 19 wird eine
ausfuhrliche Einbauanleitung mit Einbau-
plan im Malystab 1:1 beigegeben. (Be-
achten Sie bitte auch unsere Ausfahrun-
gen auf den Seiten 293 bis 296.)
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Zahlreiche nouere
GRUNDIG Konzert-
schriinke sind mit einem
Fach versehen, in watches
ein Tonband-Koffergereit
hineingestellt warden
kann. Eine Platte mit
Schuko-Netzsieckdose
und Normbuchse
(DiodenanschluB) macht
dos AnschlieBen des
Gerotes kinderleicht.
Mit dieser Neuerung
erkillen wir zahlreiche
Kundenwiinsche-

Fiir den Festeinbau steht
das Tonband-Chassis
TM 19 zur Verfogung,
watches, bis auf das
Fehlen des Lautsprechers
und der Endstufen-
Umsdsaltung dem TK 19
entspricht

GRUNDIG Musikschriinke mit Fach zum Hineinstellen eines
Tonband-Koffergeriites - fix und fertig anschluBbereit
Nachstehend bringen wir eine Aufstel- SO 340
lung der neuen GRUNDIG Konzert- Im Frontklappenfach:schranke mit Tonband-Einsatz- bzw. Ein- Abstellmaglichkeif ohne Anschluf), jedochbau-Maglichkeiten. mit Offnung in der Ruckwand far Kabel-
MS SO a / MS 60 a und Steckerdurchfahrung for TK 14"19
Im TB-Raum unter Dedcel rechts: 20 23'24
a) vorbereitet far spateren Einbau TM
19'45
b) ausgestattet mit komb. Schukosteck-
dose mit Diodenbuchse far Anschliisse
TK 14'19 23

MS 61 Ba
Im TB-Raum unter Deckel rechts:
a) vorbereitet fur spateren Einbau TM 19
b) ausgestattet mit komb. Schukosteck-
dose mit Diodenbuchse far Anschlasse
TK 14 19 23

MS 70 a / MS 71 Ba
Im TB-Raum unter Deckel rechts:
a) vorbereitet fur spateren Einbau TM
19.45
b) Abstellmaglichkeit ohne Anschluly far
TK 14 19/20'23 24
Im unferen Frontklappenfach:
ausgestattet mit ausziehbarem Schubfach
und komb. Schukosteckdose mit Dioden-
buchse fu Anschluf) TK 14'19'20-23'24"
40 42 45'46

MS 6S
Im TB-Raum unter Deckel rechts:
a) vorbereitet far spateren Einbau TM
19 45
b) ausgestattet mit komb. Schukosteck-
dose mit Diodenbuchse fiir Anschluh
TK 14/19/20,23 24

Im Frontklappenfach:
Abstellmaglichkeit ohne Anschluf3 far
TK 14 19 20 23'24

Hier noch ein Blick auf Kopfanordnung,
selbsteinstellende Andruckrolle und Andruckband

beim TK 14

293

SO 345
Im Frontklappenfach links neben Wechs-
ler:

Bemerkung: Der Montageboden ist auch
kir TM 45 vorbereitet jedoch ist der Ab-
deckboden far den TM 45 Ausschnitt
(Chassisverblendung) in der Breite
autlest begrenzt. Der Einbau TM 45
wiirde besondere Geschicklichkeif er-
fordern.
b) ausgestattet mit komb. Schukosteck-
dose mit Diodenbuchse fiir Anschluf)
TK 14 19 23

a) Einbaufertig hir TM 19 SO 380 / SO 390 / SO 391 B
b) Abstellmaglichkeit ohne Anschluty far Im TB-Raum unter Deckel rechts:
TK 14 19/23 a) vorbereitet fur spateren Einbau

TM 19 45
SO 360 b) ausgestattet mit komb. Schukosteck-
Im TB-Raum unter Deckel rechts: dose mit Diodenbuchse far Anschluf)
a) vorbereitet far spateren Einbau TM 19 TK 14'19 23



Einbau eines
Tonbandgeri:ite-Chassis
TM 19 in Musikschri:inke
die fur das Hineinstellen eines Tonband-
Koffergerates eingerichtet sind (MS 50a,
MS 60 a, MS 60 B, MS 65, MS 70 a, MS 71 B.
SO 340, 50 345, 50 360, SO 380, SO 390,
SO 391 B).

Obwohl die bei den neuen GRUNDIG
Musikschranken verwirklichte Losung, ein
Tonbandkoffergerat hineinstellen und
sofort miThelos anschliehen zu konnen
Bild C), ungeteilten Beifall findet, mul)
man trotzdem couch den Wiinschen von
Kunden Rechnung tragen, die lieber ein
Tonbandgerate-Chassis test eingeboul
haben mochten.

Hier wurde nun von GRUNDIG eine La -
sung gefunden, die beiden Wiinschen
zugleich gerechf wird. Es sind namlich
zusatzlich alle Vorkehrungen getroffen,
ein Tonbandgerate-Chassis einzubauen.
Wie bei Zauberern wird hier dop-
peltem Baden" gearbeitet. Die Boden-
platte, auf der der Tonbandkoffer steht,
liegt namlich auf einer zweiten Grund-
platte und ist auf dieser nur mit zwei
Schrauben befestigt, die leicht entfernt
werden kannen.

An Hand der Bilder ® bis ® soll nun
diese Verwandlung" gezeigt werden.
Bild C) zeigt das Fach, wie es fur das
Einsetzen eines Tonband-Koffergerates
vorbereitet ist.
Auf dem nachsten Bild ® sieht man, was
sich unter der oberen Bodenplatte befin-
det: Eine Grundplatte, die bereits Ober
die LOftungsausschnitte und Befestigungs-
Bohrungen fur das TM 19 -Chassis ver-
Mgt. Hierauf wird das Chassis von unten
her festgeschraubt. Zuvor schneidet man
die obere Platte entsprechend der jedem
Chassis mitgegebenen 1:1-Einbau-Scha-
blone aus, wie Bild ® zeigt. In richtiger
Hahe wird jetzt der so gewonnene Ab-
deckrahmen befestigt (Bild C)), so dal)
schlief)lich das Chassis mafmerecht ein-
gesetzt werden kann, wie Bild C) zeigt.
Diese Anweisunq gilt 0brigens auch fur
Konzertschranke, die ein Tonbandkoffer-
Abstellfach haben, jedoch auherdem kir
den Einbau eines Stereo-Tonbandgerate-
Chassis TM 45 eingerichtet sind. Die ge-
nannte Einbau-Schablone enthalt bereits
alle dazu erforderlichen Ausschnitt-Zeich-
nungen und Hinweise. Es handelt sich
Kier urn die Schranke MS 70 a, MS 70 B,
SO 380, SO 390 und SO 391 B.

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN

Bild 1
Normalzustand des Sdwankes
mit eingesetztem Tonbandgeriit
(TK 19)

Bild 2
Der Zwischenboden ist mit zwei

Schrauben befestigt

O

Bild 3
Nach Herausnahme des Zwischen.
bodens ist die Grundplatte sicht-
bar. Hier sind bereits Entliif-
tungsschlitze und Bohrungen fur
die Befestigung des Tonband-

chassis vorhanden.
An der Schrankruckwand wird ein

Ausschnitt vorgenommen

Bild 4
Die Ausschnitte an der Schronk-
rtickwand und on der Zwischen-
plattz sind (an Hand der mitge-
lieferten Schoblonen-Zeichnungen

1:1) durchgefiihrt

Bild 5
Befestigung des ausgeschnittenen
Zwischenbodens in richtiger Hiihe
mit Hilfe von zwei kleinen Leisten

Bild 6
Einsetzen des Tonbandgereite-

Chassis und Befestigung
desselben von unten



CORM-IMOD

Stereo-
Konzertschri:inke
MS 70, MS 70 a
und MS 71 B
mit Raum fur zwei
Tonbandgerate

Bild 1
GRUNDIG Stereo-Konzertschrank MS 70 bzw.
MS 70 a. Es sind beide Docket - Schallplatten-

Rundfunkteil und Tonbandteil - geoffnet

Bild 2 Der Platz fur ein groBes Stereo-Tonband-Koffergercit TK 45, TK AS oder TK 47

Es gibt immer mehr Musik- und Tonband-
freunde, die sich ein grohes Voll-Stereo-
Tonbandkoffergerat vom Typ TK 45,
TK 46 oder TK 47 anschaffen miichten,
obwohl die Wiedergabe hauptsachlich
fiber eine grohe Stereo-Konzertschrank-
Anlage erfoigen soil. Koffergerate sind
stets dann notwendig, wenn Auhenauf-
nahmen gemacht werden sollen oder
wenn man Bander im Freundeskreis
aufser Haus vorfuhren mochte. Ahnlich
ist ouch der Anwendungsbereich beim
Schmalfilm-Amateur, der auf einen Vali-
Siereo-Tonbandkoffer der Spitzenklasse
nicht gern verzichtet. Daher mufs ein der-
artiges Koffergerat ouch zwei vollstan-
dige Endstufen und zwei Lautsprecher in
Stereo-Anordnung besitzen, wie es bei
den GRUNDIG Typen TK 45, TK 46 und
TK 47 der Fall ist.
Zu House mochte man die Aufnahmen
aber gern iiber die hochwertige Einrich-
tung eines grohen Stereo-Konzertschran-
kes wiedergeben. Dabei soil dos Gerat
nicht nur zweckmafsig untergebracht, son-
dern ouch giinstig anschliehbar und leicht
zu bedienen sein.
Bei den grofsten GRUNDIG Stereo-
Konzertschranken der MS-Serie, die mit
den hervorragenden Einrichtungen des
GRUNDIG Bausteinsystems ausgestattet
sind, wird dieser Wunsch in idealer Weise

Ein grohes, mit einer stabilen Aus-
ziehmechanik versehenes Foch (siehe
Bild 1) ist so profs, dais ouch die Vail-
Stereo-Tonbandkoffer TK 45, TK 46 oder
TK 47 darin Platz haben. Dank der Stabi-
Mat und Prazision der Mechanik laht sich
dos Tonbandgerat leicht herausziehen
(Bild 2 und 3) und wieder einschieben.
Eine gleiche Vorrichtung wird z. B. bei
grofsen Spezial-Schreibtischen fur schwere
Karteikasten - Schubfacher angewandt
und hat sich bestens bewahrt.
Griffbereit konnen neben dem Tonband-
koffer-Fach die hubschen GRUNDIG Ton-
bandkassetten in Buchform (aus dauer-
haftem Kunststoff) untergebracht werden,
wie ebenfalls Bild 3 zeigt.

Bild 3
Tonbandgeriit TK 45 auf herausgezogenem Schub-
fach. Im rechten Fach sind die Tonbander in den
praktischen und formschonen GRUNDIG Archiv-
kassetten aufbewahrt. Das dariiberliegende, mit
einer Kleppe verschlossene Fach kann woitoro
Tonbandkassetten aufnehmen



Einbau eines Tonbandgerate-Chassis
TM 45 in altere Mr.sikschrianke, die far
TM 30, TM 60 oder VAA 64 vorbereitet sind

Die andere Aufbau- and Befestigungsart
des TM 45 -Chassis erlaubt es nicht, die
fur TM 30, 60 oder 64 vorbereiteten Aus-
schnitte unmittelbar zu benutzen. In die
Sch-anktypen SO $83, SO 184, 50 191,
SO 191 B, SO 24', SO 242, SO 260,
SO 280, SO 290, 50 291 B, 61 M 11 U,
61 M 12 U und 59 IC 5 kann trotzdem das
neue Tonbandchassis TM 45 eingebaut
werden. Allerdings sind dazu einige
Sonderteile erforcierlich, die als Einbau-
satz von unserer Abteilung Kundendienst
bezogen werden konnen. Es sind im
wesentlichen Tragerplatte, 4 Haltewin-
kel, 1 Ruckwandabdeckung und einige
Schrauben. Mitgeliefert wird auf3erdem
eine Einbauzeid-nung im Maf3stab 1:1
sowie eine ausfiihrliche Einbauanleitung.

Das nebensteherde Foto zeigt das Ton-)
band-Gerate-Chossis TM 45, fertig out
Tragerplatte montiert, vor dem Einsetzen.

Bild 4
Die vorbereitete Aussparung zum Einbau des
GRUNDIG Voll - Stereo - Tonbandchassis TM 45
beim GRUNDIG Stereo-Konzertschrank MS 70.
Die Teilausfrasurg des Ausschnittes ist mit einer
Kunststoffschnur ausgelegt, die leicht heraus-
genommen werden Icons

Aber diese grofien GRUNDIG Stereo-
Konzertschranke weisen noch eine wei-
fere Attraktion auf:
AnspruchsvoIle Tonbandfreunde, die ihre
Dias oder Filme vertonen, eigenschopfe-
rische Horsp;ele gestalten oder Zweispur
und VierspLr getrennt haben mochten,
arbeiten heute schon sehr viel mit zwei
Tonbandgeraten, die ebenfalls zusam-
men mit einer Musikschrank-Wieder-
gabeanlage betrieben sowie miteinan-
der verbunden werden sollen.

Auch diese Wiinsche lassen sich durch
GRUNDIG Gerate erfUllen. Die grofyen
Stereo-Korzertschranke MS 70, MS 70 a
und MS 71 B verfOgen von vornherein
Liber den Raum fur zwei Tonbandgerote.

Der MS 70 ist (wie Bild 4 zeigt) kir den
Einbau eines Tonbandchassis TM 45 vor-
bereitet, wahrend die neueren Ausfuh-
rungen (MS 70 a) schon das out den
Seiten 293 und 294 beschriebene Fach
zum Hineinstellen eines Tonbandkoffers
besitzen, wie Bild S zeigt. Dabei ist aber
alles so vorbereitet, daf5 ohne weiteres
ouch ein Tonband-Chassis eingebaut
werden kann, und zwar wahlweise ein
TM 19 (Mono-Gerat) oder ein grof3es
TM 45 (Voll-Stereo-Gerat mit alien Rafi-
nessen). Selbstverstandlich sind ouch alle
Anschlufy-Vorbereitungen getroffen.

Hinweis
Die Aufnahme urheberrechtiich geschiitz-
ter Werke der Musik und Literatur ist nur
mit Einwilligung der Urheber oder deren
Interessen-Vertretungen, wie z. B. GEMA,
Schallplaiten-Hersteller, Verleger usw.
gestattet.

Bild 5
Raum fir Tonbandkoffer beim MS 70 a. Aber ouch
hier liiBt sich ein TM 45 -Chassis einbauen, da sin
doppelter Baden" vorhanden ist, versehen mit
alien Einbau-Bohrungen
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Bei Fernsehsendungen hat man sicher
schon die Conferenciers und Reporter
beobachtet, die in ein Mikrofon sprechen,
dessen Zuleitung nicht welter als bis zur
Rocktasche reicht.
Die Weiterleitung der Mikrofonspannung
geschieht hierbei auf drahtlosem Wege.
In der Tasche befindet sich ein
mit Transistoren bestuckter Sender und
vor dem Mischpult des Tonregisseurs ist
eine entsprechend eingerichtete Emp-
langsanlage geschaltet. Das Mikrofon ist
also nicht mehr an eine lange Zuleitung
gebunden, sondern es kann in einem
besfimmten Umkreis von der Empfangs-
stelle beliebig frei bewegt werden.
Diese vielbewunderte Einrichtung steht
nun ouch Amateuren zur Verfugung. tin-
ter der Bezeichnung

GSE 230

wird sie komplett von GRUNDIG gelie-
ferf. Eine Lizenz durch die Deut
sche Bundespost ist nicht erfor-
derlich, es gen0gt eine einfache An-
meldung auf einem dem Gerat beilie
genden Formular sowie die Zahluny
einer geringen monatlichen GebOhr,
ahnlich wie bei der Rundfunk-Genehmi-
gung". Damit sind alle Formaliidten er

Das Prinzip
Die GRUNDIG Sende-Emptangs-Anlage
GSE 230 besteht aus einem mit drei Iran-
sistoren bestuckten Miniatursender (Bild
4), an welchem ein handelsubliches -
beim Amateur meist vorhandenes -
Tonbandgerate-Mikrofon angeschlossen
werden kann sowie einem Empfangskon-
verter (Bild 5), der die empfangene Sen-
defrequenz von 37,1 MHz auf eine Fre-
quenz innerhalb des UKW-Rundfunk-
Bereiches umsetzt. Es kann daher jedes
gute UKW-Rundfunkgerat benutzt wer-
den. Schliefyt man hier aut)erdem ein
Tonbandgerat an, so kOnnen miihelos
drahtlose Mikrofon-Aufnahmen gemacht
werden.

Bild 2
Der Miniatursender und das GRUNDIG

Bandchen-Richtmikrofon GBM 125

Die Reichweite des Miniatursenders be-
tragt ca. 100 m. Der Stromverbrauch ist
so gering, dal) mit einem Batteriesatz (3
Mignonzellen beim Sender) ein ca. 30-
stondiger Betrieb moglich ist. Die Ta-
schenlampenbatterie des Empfangs-Con-
verters halt sogar ca. 1000 Stunden, so
dafy eine Empfangsanlage ouch lange
Zeit auf Bereitschaft" stehen, also ein-
geschaltet sein kann.
Als Sendeantenne" dient die Abschir-
mung des ca. 1,5 m langen Kabels des
angeschlossenen Mikrofons. Man ver-
wendet hier am besten die hochwertigen
GRUNDIG Mikrofone GDM 15, GDM 121

Drahtlose
Mikrofon-

Ubertragungen

mit der
batteriebetriebenen
GRUNDIG
Sende- und
Empfangsanlage

GSE 230
oder GBM 125. Der Eingang ist nieder-
ohmig (Kontakt 3 der Mikrofonbuchse).
Da der Frequenzumfang der Anlage bis
uber 20 000 Hz reicht, bestimmt das Mi-
krofon praktisch allein die Ubertragungs-
qualitat. Der Empfangskonverter ist so
eingestellt, dafy sich bei 37,1 MHz Ein-
gangsfrequenz eine ungefahr bei 93 MHz
liegende, von einem UKW-Rundfunksen-
der noch nicht belegte Ausgangsfrequenz
ergibt. (Eine Frequenzvariation ist may-
lich.) Ein der Bedienungsanleitung mit-
gegebener selbstklebender Pfeil kann
als Markierung auf die Skala des UKW-
Rundfunkgerdtes geklebt werden.
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Batterie -
Fach

&lid 0 (Foto links)
Innenoufbau des
Miniatursenders

BiId 5 (Foto rechts)
Innenaufbau des Bu] Paean! rune
Empfangskonverters (BOA

BiId 6
Schaltbild des
Empfangskonverters
der batteriebetriebenen
GRUNDIG Sende- und
Empfangsanlage
GSE 230

Al

cs $7114lit
L

KW But 1-i
) \ o

140.B-
Schletlendlol

Bild 3
Schaltbild des
Miniatursenders der
batteriebetriebenen
GRUNDIG Sende- und
Empfangsonlage
GSE 230

Es wird der nieder-
ohmige Ausgang des
Mikrofons benutzt.
(Kontakt 3 des
Normsteckers)

Die technischen Daten
der GRUNDIG Sende-
und Empfangsanloge
linden Sie auf Seite 300

tut entennenbuchse
des UK W. Empf tinges
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Jeder Sende-Empfangs-Anlage GSE 230
ist ein Teleskop"-Aniennenstab beige-
geben, der in die Buchse auf der Ober-
seite des Converters gesteckt werden
kann. An Stelle dieser Stabantenne kann
vorteilhaft ouch eine selbstgefertigte
Dipolantenne benutzt werden.

Da die Sendefrequenz 37,1 MHz betragt,
weichen die Abmessungen einer darauf
abgestimmten Dipol-Empfangs-Antenne
von denen ublicher UKW-Antennen ab.
Die Converter-Antenne laf3t sich als
Schleifendipol muhelos aus einigen Me-

Bild 7 a

5 n.

Skizze 1

Polarisationsrichtung

Anfertigung einer
Empfangsantenne aus
UKW-Bandkabel

`kiz:e 2

Bild 7 b

Bild B Transonette 99 in Tasche als Empfangsgerat

Bild 9 Transonette 99 und Batter ie-Tonbandgeriit TK 1 in Bereitschaftstasche

cl

Bild 10 AnschluB der Kobel bei beiden Geraten

tern normalem UKW-Bandkabel selbst
herstellen, welches auf eine Lange von
3,70 m aufgeschlitzt wird, wie Bild 7 a
zeigt. Die Enden werden abisoliert und
miteinander verbunden und so ausge-
breitet wie Bild 7 b zeigt. Die Stecker
dieser Antenne kommen in die Buchsen
,,KW" des Empfangs-Converters. Da dos
als Sendeantenne wirkende Mikrofon-
kabel meist senkrecht polarisiert" ist
(wenn man den Miniatursender z. B. in
der Hosentasche tragt), sollte ouch die
selbst hergestellte Empfangs-Dipol-An-
tenne senkrecht hangen (Bild 5 b), wie
der Pfeil zeigt.

Mit der ausziehbaren Teleskop-Antenne
oder dem selbst hergestellien Schleifen-
dipol kann die Anlage uberall eingesetzt
werden, besonders vorteilhaft ouch in
Verbindung mit tragbaren Batterie-
UKW-Empfangern hoher Empfindlichkeit,
wie z. B. unserer Transonette 99". Soll
alles netzunabhangig sein (oft steht ja
gar kein Netzanschluf) zur Verfugung),
so lassen sich in Verbindung mit unserem
TK 1" drahtlose Mikrofoniibertragungen
uberall und volliq unabhangig vom Netz
ouch auf Tonband aufnehmen. Die Tran-
sonette 99" enthalt ubrigens serienmaf)ig
bereits eine Tonband-Anschluf)buchse.

Eine Kleinigkeit sei noch erwohnt. Am
Converter befindet sich autyer der Emp-
fangsantennenbuchse, bezeichnet mit
KW" (da fur 37,1 MHz), noch ein Buch-
3enpaar, bezeichnet mit ,,UKW". Diese
Buchse ist in der Aus"-Stellung des
Converters mit der Ausgangsleitung
durchverbunden, so dal) sich ein Urn-
stecken der Leitungen bei normalem
UKW-Rundfunkempfang erubrigt.

Batteriebetriebene GRUNDIG UKW-Super mit
Tonbandgerate-AnschIuBbuchse

Universal -Boy 201, Elite -Boy Luxus 202,

Elite -Boy Luxus 202 E, Yacht -Boy 202, Yocht-

Bo 101 N, Ocean -Boy 202, Transonette 99.
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Die Schaltungstechnik der GRUNDIG Transonetten"
Die Gerate der Serie Transonette" ver-
korpern einen neuen Empfangertyp, den
man in der Fachwelt oft ouch mit Schnur-
lose Heimempfanger" bezeichnet. Es sind
Gerate, die zwischen Heimempfanger
und Kofferempfanger eingeordnet wer-
den mossen. Vorzugsweise betreibt man
diese Gerate mit Batterien, da die Be-
triebskosten gering sind. Urn ouch dem
Kundenkreis gerecht zu werden, der Ian-
gere Zeit dos Gerat an einem festen
Standort betreibt, wird fur die Gerate
ein einschiebbares Netzteil geliefert, wo-
durch die Betriebskosten praktisch out
Null sinken. Die schmale Form der Ge-
hause gestattet es, dos Gerat mit einer
Hand aufzuheben. Fur den Unterwegs-
Betrieb" stehen aufyerdem praktische
Tragetaschen mit Umhangeriemen zur
VerfOgung.

GRUNDIG Transonette 99
Das Gercit Transonette 99" ist dos grolyte
dieser Typenreihe. Es ist mit den WeIlen-
bereichen UKW, KW, MW, LW und einer
Anschluf3maglichkeit fOr Plattenspieler
und Tonbandgerate ausgeriistet. Auher-
dem verfugt dos Gerat Ober einen
Duplex - Antrieb, Aufjenantennen - An-
schlOsse und eine Sprache-Musik-Taste.

Der Klang lafyt sich durch einen stetig
wirkenden, kombinierten Bah- und Ho-
henregler verandern. Dank eines hoch-
wirksamen Lautsprechers und sinnvoller
Schaltungsauslegung hat dos Gerat eine
erstaunliche Klangfolle und broucht
einen Vergleich mit einem entsprechen-
den Tischgerat nicht zu scheuen.

Schaltungsbesonderheiten
der Transonette 99"

Das Gesamtschaltbild out den Seiten
303-304 zeigt die Gesamtschaltung. Im
Folgenden soil lediglich eine Beschrei-
bung der interessantesten Schaltungs-
einzelheiten gegeben werden, da der
Obrige Teil der Schaltung wohl grof3ten-
teils bekannt sein duffle.
In der Schaltstellung UKW gelangt die
Eingangsspannung von der Stabantenne
Ober 2 Obertrager an den Emitter des
Vorstufenfransisfors AF 114. Es werden
2 Obertrager verwendet, urn einen sau-
beren Obergang von dem unsymmetri-
schen Eingang des UKW-Teiles auf die
240-52-AulyenantennenanschlOsse zu er-
halten. Weiterhin dart die Kapazitat der
Stabantenne gegen Erde nur gering sein,
urn eine optimale Dimensionierung fur
den KW-Bereich zu erhalten. Der Ein-
gang des UKW-Teiles laIyt sich nicht sym-

Technische Daten der

GRUNDIG Sende-Empfangs-Anlage GSE 230

Senior
Sendebereich:
Strahlungsleistung:
Ober- und Nebenwellen:
Frequenz:
Modulation:
Nutzhub:
Hubbegrenzung:
Preemphasis:
Niedertrequenz-Eingang

Obertragungsbereich:

BestOckung:

Stromversorgung:

Stromaufnahme:
Betriebszeit mit einem Batteriesatz:
Abmessungen:
Buchse fiir Mikrophon-Eingang:
Belegung der Kontakte:

Konverter
Empfangsfrequenz:
Ausgongsfrequenz:
Eingangsimpedanz:

Ausgangsimpedanz:
BestOckung:
Stromversorgung:

Stromaufnahme:
Betriebsdauer der Batterie:
Abmessungen:

ca. 100 m im Freien
max. 50 uW
entsprechend FTZ-Bestimmungen
37,1 MHz
Grolyhub-Frequenzmodulation
max. ± 30 kHz
auf ± 60 kHz
50 jtsec
geeignet fur Quellen
von 0,1 ... 2 k52
entsprechend dem Frequenzumfang
des verwendeten Mikrophons
OC 604; 2 x OC 615;
2x BA 100, OA 126 6
3 Mignon-Zellen 3 V,
z. B. Pertrix Nr. 256
ca. 7 mA

- 30 Stunden
110 x 65 x 30 mm
nach DIN 41 524
2 Masse, 3 Tonfrequenz

37,1 MHz
92 ... 94 MHz
240 52 symmetrisch oder
60 52 unsymmetrisch mit 0,9 jtH-

Antennenverlangerung
240 II symmetrisch
OC 615
4,5 V Taschenlampenbatterie

z. B. Pertrix Nr. 201
oder Daimon 215

co. 1,5 mA
mehr als 1000 Stunden
162 x 120 x 34 mm

metrisch und erdfrei ausfOhren, da sonst
die Grund- und Oberwellenausstrahlung
ungunstige Werte annehmen wOrde. Alle
diese GrOnde farten zu der angegebe-
nen Dimensionierung. Der Eingang ist
auf Rauschanpas%ung ausgelegt. Nach
Verstarkung in der Vorstufe gelangt die
Eingangsspannung an den abgestimm-
ten Zwischenkreis.
Zur Mischung von Eingangs- und Oszil-
latorfrequenz wild die Emitterbasisdiode
des AF 115 verwendet. Zur Anpassung
von Zwischenkreis und Mischdiode wird
der Kondensator C 309 (3 pF) verwendet.
Diese Anpassung beruht auf einer Transformation
des Reihenverlustwiderstandes Ober dos Quadrat
der Giite in einen Parallelverlustwiderstond. Bild
1 zeigt einen veriustbehafteten Kondensator an
einem Schwingkreis. Rr ist der Reihenverlust-
widerstand.

Bild T

Cr

Rr

Diese Scholturg !at sich umwandeln in eine
Anordnung nath Bild 2, wobei die Giite des Kon-
densators C 1 mit Rr gleich der Giite des Konden-
sators C 2 mit Rp sein soli.

Bad 2

For Bild 1 gilt:
GOte des Kondensators C 1

Cl-ruClRr;Rr=QroC1
entsprechend Bild 2

Qc 2=c2/  C2 Rp ; Rp =

ist nun Rr sehr klein, so wird C 1 ungefothr C 2
gleich C.

Dos Verhaltnis
Rp

wird dorm:
Rp Q  Q  roC 2

Rr w C Q

Rp = Q2 Rr

Noch Bild 1 war

C Rr

Durch Anderung von C = C 1 Wit sich also die
Gate Q und domit dann Rp andern. Mit onderen
Worten: Es erfolgt eine Anpassung von Rr an
den Schwingkreis.

Der Transistor AF 115 !duff als Oszillator
mit C 311 in EmitterrOckkopplungsschal-
tung. In dem Frequenzgebiet urn 100 MHz
ist die Steilheit schon komplex, dos
Eingangs- und Ausgangsspannung sind
nicht urn Null Grad oder 180 Grad ver-
schoben je nach Schaltung. Der Phasen-
winkel betragt bereits etwa 90 Grad.
Deshalb mut, Ober die Kondensatoren
C 311, C 316, die Drossel 9218-916 und
den Emittereingangswiderstand eine
Phasenkorrektur ertolgen. Wahlt man
eine geeignete Dimensionierung, so er-
gibt sich eine nur geringe Anderung der
Oszillatoramplitude zwischen Emitter und
Basis mit der Frequenz. Der Kondensator
C 319 hindert Oberwellen des Oszillators
daran, auf den ZF-Ausgang zu gelan-
gen. Mit Hilfe des Einstellreglers R 305
werden Exemplarstreuungen der Transi-
storen ausgeglichen. Mit dem Wider -

Q -

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 300



stand R 304 und dem Selengleichrichter
E 25 C 5 erfolgt eine Stabilisierung der
Basis-Emitterspannung.

Grundsatzliche Aushihrungen zur
Stabilisierung der Basis-Emitterspannung
in der Oszillatorschaltung
Bild 4 zeigt das Kennlinienfeld eines Transistors
in Emitterscholtung. Man sieht, daft der Kollek-
torstrom nur wenig von der Spannung zwischen
Emitter und Kollektor abhongt. Es genrigt also,
die Basis-Emitterspannung konstant zu hatten, urn
einen konstanten Kollektorstrom bei sich ondern-
der Betriebsspannung zu erhalten. Diese Tatsache
wird bei der Oszillatorschaltung ausgenutzt. Bild
S zeigt die Kennlinie der Zusammenschaltung
eines Selengleichrichters mit einem ohm'schen
Widerstand. Man sieht, daf3 bei Anderung der
Betriebsspannung U b urn U b sich die Span -
sung um u verschiebt. Wegen der Nichtlineari-
tot des Gleichrichters ergibt sich eine kleinere
Spannungsonderung u als bei einem ohm'schen
Teller. Die Stabilisierung wird urn so besser, je
groBer der Vorwiderstand ist. Durch den fliefien-
den Basisstrom wird dem Vorwiderstand nach
oben eine Grenze gesetzt. Der Spannungsteiler-
guerstrom sollte etwa 10 mal so grog wie der
Verbroucherstrom sein. Eine weitere Stabilisie-
rung des Kollektorstromes erfolgt Ober den Emit-
terwiderstand. Durch °Ile diese Mafinahmen er-
reicht man zwor einen konstanten Kollektorstrom;
ober man dart dabei nicht ribersehen, da0 die
Spannung am Kollektor gegeniiber Emitter sich
immer noch andert.

Um die Folgen abzuschatzen, mochen wir einen
kleinen Abstecher in die Theorie.
Bei einem Kondensator gilt Q =fidt
Die Ladung 1st gleich der aufsummierten Produkte
von Strommomentanwerten und Zeitdifferentialen.
1st der Strom konstant, so kann man dos Integral
durch dos Produkt 1. T ersetzen.
Q = I  T; I = konstant.

C = -
U

Weiterhin gilt
dC-= - - Q
dU U, dC= - d U

Q = Ladung des Kondensators
C = Kapazitat des Kondensotors
U = Spannung am Kondensator
I = Strom (konstanter Ladestrom)
T = Zeit

Wenn nun die Ladung konstant sein soil, so kann
sich bei einer Anderung der Spannung nur die
Kapazitat andern (Bild 6). Auf den Transistor
angewandt heil3t dos, Soli die Kapazitat Kollek-
tor-Emitter konstant bleiben, so dad bei sich On-
dernder Spannung der Strom nicht konstant biei-
ben. Er mu0 sich so andern, dof3 der Quotient

Q
C = konstant

bleibt.

Bild 3

1

C
10

T

Nach all diesen Ausfiihrungen konnte der Ein-
druck entstehen, dal3 eine stabilisierte Basis-
Emitterspannung das UngOnstigste sei, was man
Oberhaupt tun konnte. Daft aber trotzdem eine
Verbesserung der Schaltung durch Stabilisierung
zu erreichen ist, miigen die folgenden Gedonken-
experimente zeigen.

Ausgehen mul3 man von der Tatsache, dal3 der
Oszillotor ouch bei halber Batteriespannung noch
eine ausreichende Schwingamplitude haben soil.
Bei einer nichtstabilisierten Spannung bedeutet
das, daB die Anzapfung am Oszillatorschwing-
kreis so hoch liegen muB, daB bei der halben
Batteriespannung der Oszillator noch einwand-
frei arbeitet. Bei der voilen Spannung ergibt sich
dann eine viel zu hohe Schwingspannung und
evtl. sogar Uberschwingen. Aufierdem sind die
Einfliisse des Transistors auf den Schwingkreis in
Abhtingigkeit von der Temperatur sehr hoch,
ganz zu schweigen von der starken kapazitiven
Belastung und ohm'schen Dampfung des Schwing-
kreises. Als sekunddrer Effekt wird ouch die Star-
ausstrahlung Ober die Antenne bei normaler Bat-
teriespannung wegen der dann zu hohen Schwing-
sponnung ungunstig sein. Stobilisiert man doge-
gen die Basisspannung, so kann man von vorn-
herein eine niedrige Anzapfung am Oszillator-
schwingkreis wahlen, weil beim Absinken der
Batteriespannung auf den halben Wert nur eine
geringfOgige Anderung der Schwingamplitude
eintritt. Der Einfluf3 des Transistors auf den
Schwingkreis wird also nicht hoch sein. Ober-
schwingneiguna besteht ouch nicht. Weiterhin
wird sich die Oszillatorstarstrahlung in Grenzen
halten. Aus all diesen Grunden ist der stabili-
sierten Oszillatorspannung der Vorzug zu geben.
Diese Ausfuhrungen gelten natOrlich sinngernal3
ouch fur Oszillatoren in anderen Frequenz-
gebieten.

Vom Mischteil gelangt die Zwischen-
frequenz an den ersten FM-ZF-Versfor-
ker. Diese Stufe ist gleichzeitig AM-

Nach der Ver-
starkung erscheint die Zwischenfrequenz
im Kollektorkreis und gelangt von dart
Ober C 35 auf die Kombination C 36 und
der wechselstrommat3ig parallel geschal-
teten Drossel 9218-021. Diese beiden

18
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Kennlinienfeld eines
HE -Transistors

Bauteile sind in Resonanz auf 10,7 MHz.
Mit der Diode OA 174 wird die ZF gleich-
gerichtet. Bei kleinen Antennenspannun-
gen unter 1 mV ist die Diode gesperrt
durch entsprechende Dimensionierung
der Spannungsteiler R 21, R 23, R 22,
R 24. Wird die Eingangsspannung grof)er
als 1 mV, so wird die Schwellspannung
der OA 174 itherwunden, und der dann
flief3ende Strom verschiebt den Arbeits-
punkt des Vorstufentransistors AF 114.
Durch die Verringerung des Kollektor-
stromes in der Vorstufe wird der Span-
nungsabfall an R 303 kleiner und die
zum Kreise parallel liegende Diode er-
halt eine kleinere Vorspannung, was
gleichbedeutend mit einer Dampfung des
Zwischenkreises ist. Aufyerdem wird der
Kollektorkreis der Regelspannungserzeu-
gung gedompft (AF 116 I). Dodurch, dafy
zwischen UKW-Mischstufe und Regel-
spannungserzeuqung nur wenige Kreise
liegen, ergibt sich ouch bei starker Ver-
stimmung des Oszillators eine ausrei-
chende Regelspannunq fur die Vorstufen.
Der Oszillator wird also wirksam gegen
zu hohe Eingangsspannungen und das
damit verbundene Ausloschen geschiitzt.
Man erreicht auf diese Weise zulassige
Eingangsspannungen von 100 mV an der
240-Q-Antennenbuchse.
Die Spannungsteilerwiderstande R 21,
R 23 und R 22, R 24 weisen deshalb eine
stark unterschiedliche Dimensionierunq
auf, weil einerseits die Spannung an C 36
moglichst konstant bleiben soil, anderer-
seits ober R 22, R 24 fur die erzeugte
Regelspannung keine grofye Belastung
bilden clurfen.

ZF-Stabilisierung
Eine ahnliche Stabilisierung der Basis-
Emitterspannung wie sie in der UKW-
Mischstufe verwendet wird, ist in den ZF-
Stufen und der AM-Mischstufe wirksam.
Mit Hilfe von R 34 und dem daran anqe-
schlossenen Gleichrichter E 25 C 5 wird
eine stabilisierte Spannung erzeugt, die
Ober R 14 der AM-Mischstufe zugefuhrt

Bild 5 k
Kennlinie der I

Zusammenschaltung eines
Selengleichrichters mit einem

ohmschcn Widerstand

Bild 6 Anderung der Kapazitat in Abhangigkeit der Spannung

g,C.y (-4E)
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wird. Ober R 32 gelangt die Spannung
an die Basis des letzten ZF-Transistors.
Mit R 31 laf3t sich der riditige Kollektor-
strom einstellen. Das letzte AM -Band -
filter arbeitet Ober die Demodulations-
diode auf den Widerstand R 35. Solange
kein ZF-Signal vorhanden ist, sind die
Spannungen von Punkt 3 und 4 des Band -
filters so gerichtet, dal, ein schwadier
Durchlalgtrom in der Diode SFD 107
HAL Auf diese Weise wird vermieden,
dal) eine Schwellspannung an der Diode
wirkt und Demodulationsverzerrungen
hervorruft. Dadurch, daly die Diode SFD
107 an der stabilisierten Spannung liegt,
wird der erste ZF-Transistor Ober die
Schwunchecielleitung in die Stabilisie-
rung mit einbezogen. Gelangt nun eine
ZF-Spannung an den AM -Demodulator,
so lauft die Basis-Emitterspannung des 1.
ZF-Transistors in Richtunq positiver Span-
nung und der Kollektorstrom verringert
sich. Mit HiIte von R 26 Iiiht sich der
Ruhestrom (ohne Signal) einstellen. Der
Kondensator C 51 bildet die Zeitkon-
stante der Regelschaltung in Verbindung
mit den angeschlossenen Widerstanden.
Alle ZF-Sfufen sind fOr AM und FM neu-
fralisiert.

AM-Mischstufe
Die AM-Mischstufe ist in selbstschwingen-
der Mischschaltung mit Ruckkopplung
von Kollektor auf Emitter ausgefuhrt. An
R 17 font die Oszillatorspannung ab und
gelangt Ober C 27 auf den Schwingkreis.
An Widerstand R 17 erfolgt aber ouch
eine Gegenkopplung der Zwischen-
frequenz. Das bedeutet eine Verstar-
kungsherabsetzung. Wahlt man C 27
sehr grof3, so wird ouch die ZF-Gegen-
kopplung nur gering, aber die Ober-
schwingneigung der Mischstufe nimmt zu.
Das hat folgenden Grund: Andert sich
die Oszillatorspannung zwischen Emitter
und Basis, so verschiebt sich durch den
flief3enden Richtstrom der Arbeitspunkt
so, dal) wieder eine niedrigere HF-Span-
nung erreicht wird. 1st nun die Zeitkon-
stante de Anordnung sehr grof), dann
wird die Verschiebung des Arbeitspunk-
tes langsamer erfolgen, als die Verande-
rung der HF-Spannung. Dieser Effekt
wirld sich um so starker aus, je holler die
Arbeitsfrequenz ist (Sperrschwingen). Je-
der Schwinqkreis braucht eine gewisse
Zahl von Schwingungszugen, um von
einem Zustand in den anderen zu gelan-
gen. Da nun f = T.1 ist, wird also bei
eine hohen Arbeitsfrequenz ein Schwing-
kreis schneller seinen Zustand verandern
{airmen. Man braucht deshalb kir Kurz-
wellenoszillatoren kleinere Emitterkon-
densatoren als bei MW oder LW. Kleine
Emitterkondensatoren bedeuten aber
hohe ZF-Gegenkopplung. Aus diesem
Grunde wurde ein ZF-Saugkreis C 32
und 9226-476 eingefugt, der nur auf
Kurzwelle wirksam ist. Zu C 27 mit 10 nF
schaltet sich C 28 mit 2,2 nF in Reihe und
setzt die Emitterzeitkonstante herunter.
Von der Oszillatorseite aus gesehen,
muf)te die Basis hundertprozentig ge-
erdet sein. Da aber Ober den Basiskon-
densator C 22 die Eingangsspannung
eingespeist wird, bleibt ein Teil der Os-
zillatorspannung am Eingangskreis ste-
hen. Das bedeutet in der Hauptsache auf
KW eine starke Abhangigkeit der Oszil-
latorfrequenz von der angeschlossenen
Antenne (Mitziehen). Aus diesem Grunde
wird Ober C 23 und R 13 eine gegen-
phasige Oszillatorspannung auf den Ein-
gangskreis gebracht. Eine Beeinflussung

des Oszillators Ober die Antenne ist da-
durch nicht moqlich.

NF-Schaltung

Im NF-Verstarker sind alle Wien gleich-
strommabig verkoppelt. Dadurch laf3t sich
ein Heil'leiter fur die Stabilisierung der
Endstufen und des Treibers gegenOber
Temperaturschwankungen einsparen. Die
Schaltung arbeitet auf folgendem Prin-
zip. Ausgehen mul) man davon, dal, der
Transistor OC 75 I durdn eine entspre-
chende Dimensionierung den grof3ten
Einfluf) auf die Schaltung hat. Erhoht sich
die Umgebungstemperotur, so wird der
Kollektorstrom im Transistor OC 75 I an-

Bild B Teilmontiertes Chassis der Transonette 99

steigen und damit fault der Spannungs-
anfall an R 52 in R.chtung positiver Wer-
te. Der Kollektorstrom des OC 75 II, der
gleichfalls ansteigen machte, wird durch
die Anderung der Spannung an R 52 er-
niedrigt. Das Absinken des Emitterstro-
mes im OC 7511 bewirkt einen geringeren
Spannungsabfall an R 58 und damit ein
Absinken des gleichfalls nach hiiheren
Werten tendierenden Kollektorstromes
der Endtransistoren OC 74. Eine weitere
Stabilisierung Schaltung erfolgt Ober
die jeder Stufe zugeordneten Emitter-
widestande.
Den mechaniscnen Aufbau der .Transo-
nette 99" zeigen die Bilder 8, 9, 10 u. 11.

Bild 9 Blick auf die Druckschaltungsplatte des ZF- und NF-Teils

BiId 10 Gesamtaufbau der Transonette 99
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GRUNDIG Transonette 89
Die Schaltung der Transonette 89" (Bild
12) weist einige Besonderheiten auf, die
haupfsachlich in den AM -Misfit- und Os-
zillatorstufen liegen.

FM-Schaltung
Die Empfangsspannung gelangt Ober
zwei kurze Stabantennen an den Anten-
neneingang, der auf 240 12 symmetrisch
ausgelegt ist. Dadurch lalyt sich eine
Auf)enantenne ohne weiteres anschlie-
hen, Bei Empfang mit der Stabantenne
liegt Ober eine Schaltbuchse eine Drossel
9238-055 parallel zu den Antennen-
buchsen und macht die Antennenschal-
lung reell. Ober die Kondensatoren C 74
und C 75 werden Oberwellen des Oszil-
lators, die auf die Antennenbuchsen ge-
langen, kurzgeschlossen. Damii der Emp-
fang nicht beeintrachtigt wird, liegt eine
Drossel 9218-023 parallel zum Anten-
neneingang und kompensierf for die
Empfangsfrequenz den Blindanteil, der
durch C 74 und C 75 entsteht. Far die
Oberwellen ist diese Drossel prakiisch
unwirksam. Bei dem Obertrager 9238-
605 handelt es sich urn einen breitbandi-
gen Bandfilfereingang, der durch die
Kondensatoren C 101 und C 103 auf
Bandmitte abgeglichen ist. Die Emp-
fangsspannunq wird im Transistor AF 114
in Basisschaltunq verstarkt und liegt
dann am Kollektorschwingkreis C 109
und 9215-041. Die Schaller im Kollektor
und Emitter stehen dabei entsprechend
dem Diagramm. Ober den Kondensator
C 111 erfolgt die Anpassung des Misch-
stufeneingangs an den Zwischenkreis. In
der Basis des Oszillafors AF 115 ist die
Drossel 9218-022 bemerkenswert. Diese
Drossel 1st durch entsprechende Dimen-
sionierung der Kondensatoren C 113 und
C 116 so in die Oszillatorschaltung ein-
bezogen, dal, die Phasenbedingungen
fiir die Selbsterregung erfallt sind. Bei
den Oberwellen des Oszillators ist diese
Rad(kopplungsbedingung naturlich nicht
mehr efallt, und es ergibt sich eine
starke Herabsetzung der Steilheit des
Transistors, so daf der Oszillator sehr
oberwellenarm arbeitet. Diese Tatsache
ist im Hinblick auf den offenen Aufbau
des gesamten UKW-Teiles bedeutungs-
voll. Vorstufe und Oszillator sind qe-
meinsam Ober R 101 und den Gleichrich-
fer EC 25 C 5 stabilisiert. R 104 client zur
Entkopplung.

AM-Schaltung
In der Schaltstellung MW wird der UKW-
Vostufentransistor AF 114 als Mittelwel-
lenoszillator umgeschaltet. Die Rodc-
kopplung erfolgt vom Kollektor auf den
Emitter. Es liegt reine Basisschaltung vor.
Wegen der grolyen Steilheit des Transi-
stors ist ein Widerstand R 106 in der Kol-
lektorschaltung vorgesehen, urn zu ver-
meiden, dal, der Transistor auf hohen
Frequenzen wild schwingt.

Bei AM- und FM-Betrieb werden ver-
schiedene Emifterwiderstande einge-
schaltet, urn den Kollektorstrom den ver-
anderfen Betriebsbedingungen anzupas-
sen. Mit R 103 wird der Schwingspan-
nungsverlauf linearisiert, da die Damp-
fung des Schwingkreises Ober R 103 von
der Stellung des Drehkondensators ab-
hangt. (Frequenzabhangige Dampfung).

Ober eine Auskoppelwicklung und den
Kondensator C 17 gelangt die Oszillator-
spannung auf den Mischer AF 116 I. Weil
Oszillator und Mischer getrennt sind, 1E2131
sich die Schwundregelung ouch auf den

Mischer anwenden. Zu diesem Zweck
wird vom Emitter des 1. ZF-Transistors
AF 116 II eine Regelspannung far die
Basis des Mischers abgegriffen. Die Pha-
senbedingungen sind erfallt, da beim
Absinken des Kollektorstromes im AF
116 II infolge einer Regelung, die Emit-
terspannung dieses Transistors sich nach
positiven Werten verschiebt. Daduch
wird also ouch die Basis des AM-Mischers
positiver und der Kollektorstom geht
zurock.

Diese Art der Gesamtschaltung lafyt sich
anwenden,da das Gerat nur die Bereiche
MW und UKW aufweist und komplizierte
Umsdialtungen deshalb nicht nofwendig
sind. Der ribrige Teil der Gerateschaltung
entspricht der Transonette 99. Den me-
chanischen Aufbau der Transonette 89"
zeigen die Bilder 16 bis 19 auf Seite 308.

Stromversorgung
Zu allen Gersten vom Typ "Transonette"
wird ein Batteriekasten in Form eines
Schubkastens geliefert. Dadurch lassen
sich die Batterien (6 Monozellen) leichf
auswechseln. Weiterhin erhalt man eine
einfache Moglichkeit, den Batteriekasten
gegen ein einschiebbares Netzteil (Bild
13) auszutauschen, das eigens far diese
Gerate entwickelt wurde.

Einschubnetzteil fiir die
GRUNDIG Transonetten
Far die Entwicklung des Netzteils ergo -
ben silt insofern erschwerte Bedingun-
gen, als das Netzteil direkt unter der ZF-
Platte und dem Treibertrafo liegt. Wei-
terhin befindel sich der Netztrafo in nach-
ster Nahe der AM-Oszillatoren, der Fer-

Bild 13 Einschubnetzteil an Stalin des Batteriebehalters

S. SO slA

Nth f 15 V'MOY'

9050-001,01

Bild 14
Sthaltung des Transonetien-Einsdsub-Netzteils

Bild 15 Blidc in den Innenaufbau des Netzteils
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Ein neues GRUNDIG
Voll-Stereo-Tonbandgerat

TIC 46
Das Gerat
der unbegrenzten
Moglichkeiten"

Als vor etwa einem Lahr mit deco
GRUNDIG Tonbandkoffer TK 45 eine
vollig neue Serie von Tonbandgeraten
auhergewohnlichguter mechanischer und
elektrischer Eigenschaften auf den Markt
kam (TK 40, TK 42, TK 45, TM 45), blieb
ein entsprechender Markterfolg nicht
aus. Viele unserer Kunden muf)ten in den
Herbstmonaten vorigen Jahres mehrere
Wochen auf ein TK 45 warten. Aber sie
taten es, weil sie wuf3ten, ein Spitzen-
gerat zu bekommen, dos dem Tonband-
freund alle Wiinsche zu verwirklichen
gestattet. Die grof3e Nachfrage Ubertraf
langere Zeit unsere Fertigungskapazitat.
Viele Kunden konnten zwar mit einem
TK 40 oder TK 42 voll zufriedengestellt
werden, aber es zeigte sich, dal) ein ab-
solutes Spitzenklassegerat in einer noch
erschwinglichen Preisklasse genau so ge-

o 0 CI 0.0
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wil

con

con
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EF 86

EF 86

Erklorung der Abkiirzungen

Bild 1
GRUNDIG
Tonbandkoffer
TK 06

fragt ist, wie z. B. eine universelle Spit-
zenkamera in dem vielseitigen Angebot
von Photoapparaten.

Hothster Bedienungskomfort
In diesen Wochen kommt nun ein noch
universelleres GRUNDIG Tonbandgerat
in der bewahrten 40-er-Serie heraus: TK
46, Das Gerat der unbegrenzten Mog-
lichkeiten".
Da der Bedienungskomfort und die wei-
tere Ausstattung wesentlich erhoht wur-
den, liegt es in einer gegenijber dem
TK 45 hoheren Klasse.

ECC 81

ECC 81

VI!

ist
03-4

LJ

AIIe Effekte direkt durchfOhrbar
Ohne auf Zusatzgerate angewiesen zu
sein, konnen mit dem TK 46 alle nur er-
denklichen Spezial-Aufnahmearten, wie
Stereo, Synchro-Playback, Multiplay und
Echoeffekte durchgefahrt werden. Trotz
dieser Vielzahl von Funktionen ist die
Bedienung keineswegs schwierig. Dank
einer sinnvollen Anordnung der Regler
und Schaller ist sie ausgesprochen Uber-
sichtlich und letcht einpragsam. Aufnah-
mepegelregler und Wiedergabe-Laut-
starkeregler sind getrennt angeordnet
und somit unabhangig voneinander be -

L1

Bild 2 Prinzipschaltbild des TK 46

e 1-1

w3 -4r --C Radio 3fu

(Aug 3

17

Lt( ECC 83 ELL 80

4_1>

(Ausg 1

w 1_21--< Radio 5 irl

w3-4

(elle Kontokte in Ruhestellung)

AI = Aufnahmekopf oberes System H = Klangregler Hahen
All = Aufnahmekopf unteres System L = Loutstarkeregler gekoppelt (Stereo) syn =

= Kontakte der Aufnahmetasten L I = Lautstorkeregler links st =
B Klangregler Bosse L r = Lautstorkeregler rechts V I =
con = Kontokte der CON -Taste LS I = linker Lautsprecher V II =
E I (I) = Endverstarker Kenai I (links) LS r = rechter Lautsprecher W I =
E II (r) = Endverstarker Kanal II (rechts) M = Multiplay-Regler W II =
e = Kontokte des Eingangswdhlers m = Multiplay-Schalter w =

411= Gesamtschaltbild TK 46 (Bild 3)

L S1

LS,

Pegelregler
(Aufnahme-Aussteuerungsregler)
Kontokte der SYN-Taste
Kontakte der Starttaste
Vorverstiirker Kanal I
Vorverstdrker Kenai II
Wiedergabekopf oberes System
Wiedergabekopf unteres System
Kontakte der Wiedergobetasten
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Stafttaste 1 START 1

Zum Starten des Bandlaufs
bei Aufnahme und Wiedergabe

HaIftaste 1 HALT

Lost alle Drucktasten (bis auf die
Wiedergabetosten) aus und

beendet somit den Bandlauf

1AUFN. 3 -4

Aufnahmetaste fur Spur 3 (4)

1 AUFN. 1 -2

Aufnahmetaste for Spur 1 (2)
(Bei Stereoaufnahmen werden

beide Tasten gedruckt)

Knopf zur Auslosung des Bandreinigers

Netzschalter und
Bandgeschwindigkeits-Wahler

0 = Gerat ausgeschaltet
I = 4,75 cm/sec.
II = 9,5 cm/sec.
III = 19 cm/sec.

Aufnahme-Aussteuerungsregler
(oberer Knopf mit rotem Skalenzeiger)

(Auf beide Kanale wirkend)

Multiplay-Regler
(unterer Knopf mit schwarzem Skalenzeiger.
1st erst dann in Betrieb, wenn oberer Knopf

gezogen ist.)
Fiir Einregelung der Einblendungen bei

Multiplay- und Echo-Aufnahmen

Umspulschieber
Fur schnellen Rock-

oder Vorlauf des Bandes

BaBregler
Auf beide KanCile
zugleich wirkend

Hohenregler

Magisches Band
zur Aussteuerungskontrolle

dienbar. Ein zusatzlicher Multiplayregler
erlaubt die raffiniertesten Mehrfachiiber-
spielungen und Echoaufnahmen. Ge-
trennte Ball- und Hohenregler - beide
selbstverstandlich in Tandemausfiihrung
-erlauben eine weitreichende Variation
des Klangbildes.
Alle im TK 46 verwirklichten Neuerungen
bieten dem Tonbandfreund Maglichkei-
ten, die bisher nur mit einem grof3en
Aufwand von Studioeinrichtungen, wie
Mischpulte etc., maglich waren. Auch die
dazu sonst notwendigen Kabelverbin-
dungen entfallen somit.

Neue Anordnung der Bedienungsgriffe
Die Lage der Bedienungsgriffe zeigt Bild
1. Ihre Funktionen sind am besten an
Hand des Prinzipschaltbildes (Bild 21 ver-
standlich. Es ist ahnlich gestaltet wie dos
in unseren Technischen Informationen"
Dezember -Heft 1961 auf Seite 274 ver-
offentlichte Prinzipschaltbild des TK 45
so daft leicht die Unterschiede erkennbar
sind.

Sinnvolle Wirkungsweise der Regler mil
deutlichen Zeigerskalen
Im Gegensatz zum TK 45 sind getrennte
Regler fur Pegeleinstellung und Mithar-
bzw. Wiedergabe - Lautstorkeregelung
vorhanden. Der Pegelregler P (bestehend
aus P I im Vorverstarkerkanal V I und aus
P r im Vorvestarkerkanal VII) kt als
Tandemregler ausgefiihrt, so dal, bei
Stereo-Aufnahmen die Gewahr gegeben
ist, bei richtiger Mikrofonaufstellung eine
einwandfreie symmetrische, d. h. richtig
ausbalancierte Aufnahme machen zu
{carmen. Der Lautstarkeregler LI L r ist
dagegen entkoppelbar. Dank zweier
Obereinanderliegender Skalenscheiben
mit farbig unterschiedlichen Zeigern las-
sen sich ober beide Regler miihelos und
eindeutig erkennbar zur Deckung brin-

Bild 5
Die entkuppelbaren Skalenscheiben-Drehknopfe

des Zweikanal-Lautstarkereglers

CON. 1 Kontrolhaste
Zum Abhoren bei Hinterbandkontrolle
und Echooufnahmen

1 SYN. 1 Synchrontaste
Zum Abhoren bei Synchro-Playback-
Aufnahmen (Duoplay)

jWIED. 1 -21 Wiedergabetaste 1 -2

IWIED. 3.41 Wiedergabetaste 3-4

(Bei Stereo werden beide Tasten zugleich
gedrackt. fur gemeinsame Wiedergabe
beider Spuren werden beide Tasten
ausgelost.)

Nullstell-Druckknopf des Bandzohlwerks

L Mikrofon links
oder Mono-Mikrofon

Q R Mikrofon rechts

Schnellstoptaste
(eimastbar) Zur kurzen
Unterbrechung des Bandlaufs

Eingangswiihler

= Mikrofon
= Telefon

TS = Radio und Platte

Wiedergabe-Lautstarkeregler fiir
rechten Kanal
(oberer Knopf mit rotem Skalenzeiger)
entkoppelbar durch Ziehen des
oberen Knopfes

Wiedergabe-laustorkeregler fib.
linken Kanal
(unterer Knopf mit schwarzem Skalenzeiger)
Beide ebenfalls Mithorregler bei Aufnahme.
Bei Wiedergabe dient gezogener oberer
Knopf zugleich als Balanceregler

Bild 4 Die Funktion der Bedienungsgriffe beim TK 46

gen, was fur die richtige Kontrolle bei
Stereoaufnahmen wichtig ist. Soll die
Stereo -Balance verschoben werden, so
braucht nur der obere rechte Knopf (Laut-
starkeregler des rechten Kanals) gezogen
zu werden und schon ist die starre Ver-
bindung, die sonst durch Zahnkranze der
Skalenzeigerscheiben hergestellt ist, auf-
gehoben. Auf diese eintache Weise kann
je nach Wunsch jeder Wiedergabekanal
getrennt geregelt werden. Der obere
Knopf mit einem roten Skalenzeiger
regelt den rechten Kanal, der untere
Knopf mit einem schwarzen Skalenzeiger
den linken Kanal. Dadurch ist die Dreh-
richtung des oberen Knopfes mit der
Richtung der Balanceveschiebung 6ber-
einstimmend, so dal3 sich ein separater
Balanceregler eriibrigt.

Zwei Endstufen und zwei Lautsprecher -
wichtig fOr Stereobetrieb
In diesem Zusammenhang soil besonders
auf die beiden vollstandigen Endstufen
mit zwei Lautsprechern (an der linken
und rechten Kofferseite) hingewiesen
werden, die auch bei Stereo-Aufnahme
voll in Betrieb sind und somit eine ein-
wandfreie Kontrolle der Stereo-A{.11-
nahme durch stereophonisches Mitharen
ermoglichen. Selbstverstandlich sind ouch
Stereo-Kopfhorer anschlief3bar, wobei
dann die eingebauten Lautsprecher
durch Schaltbuchsen auf3er Betrieb ge-
setzt werden (es wird hier fur hochste An-
spriiche der dynamische Stereo-Breif-
band-Kopfharer GRUNDIG 211 emp-
fohien).
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Nach erfolgter Stereo-Aufnahme kann
die Stereo-Wiedergabe Ober die beiden
Lautsprecher des Tonbandkoffers sofori
einem grofwren Zuhorerkreis dargebofen
werden. Hierbei wird jeder von der
aufwrgewohnlichen Kiang/011e des Ge-
rates Oberrascht sein. For die Klangfarbe-
Einstellung sind getrennte Bat,- und
Hohenregler, die auch bei Stereo-Wie-
dergabe wirksam sind, vorhanden.

Pegelregler und Multiplayregler
Der bereits erwahnte Tandem-Pegelreg-
ler /Or die Aufnahme-Aussteuerung (P1
r P r) wird mit dem linken obeen Ska-

lenzeigerknopf (siehe Bild 1) bedieni.

Dieser Knopf weisl eine rote Zeigermar-
kierung auf. Unferhalb des Pegelregler-
knopfes befindet sich der Knopf des
Multiplayreglers (mit sdiwarzem Skalen-
zeiger). Er ist im Prinzipschaltbild mit M
bezeichnet. Beide Regler sind nicht ge-
kuppelt, sondern stets unabhangig von-
einander bedienbar. Der Multiplayregler
tritt allerdings erst dann in Funktion,
wenn der obere Knopf gezogen wird.
Dadurch affnet sich Kontakt m. Aus dem
Prinzipschaltbild Bild 2 ist deutlich die
elektrische Funktion dieses Schalters (m)
und des Multiplayreglers (M) zu erken-
nen. Ist der Kontakt m geoffnet, so kann
bei Multiplay- oder Echo-Aufnahmen
das vom Wiedergabekopf einer Spur
abgetastete Signal in die Aufnahme der
anderen Spur (bei Multiplay) oder der
gleichen Spur (bei Echo-Aufnahme, Taste
CON gedrOckt) eingemischt werden.

Multiplay-Einmischung
Diese Einmischmaglichkeit ist jeweils
dann gegeben, wenn die entsprechendu
Aufnahmetaste gedruckt ist. Betrachten
wir einmal die Schaltung innerhalb des
Vorverstarkers V I im Prinzipsdialtbild
(Bild 2). Die gezeichnete Scholtungsweise
entspricht der Ruhestellung aller Tasten.
Die Aufnahmetasfen sind also nicht ge-
dri.ickt, das Gera, befindet sich also in
Stellung Halt". Der Ruhekonfakt des
Schaltersatzes a 1-2 innerhalb des Vor-
verstarkers V I setzt den Pegelregler
aulyer Betrieb, denn dieser wird bei Wie-
dergabe nicht benotigt und wurde, ware
er zusatzlich bedienbar, nur Nachteile
bringen. (Die Wiedergabelautstarke wird
mit L [bzw. L I, L r] geregelt.) In Arbeits-
stellung des Schalters a 1-2, also bei ge-
driickter Aufnahmetaste 1-2, wird die
Auf)erbetriebsetzung des Pegelreglers
aulgehoben und - bei gezogenem
Multiplayschalter - gleichzeitig auf den
Eingang des ECC-81-Verstarkerteils
Ober einen Entkopplungswiderstand -
die vom Multiplayregler (M) kommende
Tonfrequenzspannung gegeben. Durch
Bedienen des Pegelreglers und Multi-
playreglers IWO sich jedes beliebige Ver-
haltnis der Ober den Eingangswahler
kommenden Tonfrequenzspannung mit
einer vom laufenden Tonband °bye-
fasteten Tonfrequenzspannung mischen.

Eine zusatzliche Mischeinrichfung (z. B.
separat anzuschlief)endes Mischpulf) ist
also nicht erforderlich.

Bei Multiplay-Betrieb kommt das zusatz-
lich (Ober den Regler M) einzumischende
Signal vom Wiedergabekopf der erst-
aufgenommenen Spur, bei Echo-Aufnah-
men vom Wiedergabekopf der gleichen
Spur. Die Wiedergabetasten werden bei
Multiplay folgendermafwn bedienf: Bei
Aufnahme von Spur 1 (2) sind beide
Wiedergabetasten zu drucken, bei Auf-
nahme von Spur 3 (4) sind beide Wieder-

gabetasten auszulosen. Wird versehent-
lich diese Bedienungs-Grundregel nicht
beachtet, so macht ein Brummton-Signal
darauf aufmerksam.

Kunstler-Kopfhorer verbleibt in jeder
Betriebsart am rechten Lautsprecher-
ausgang

Es sei besonders erwahnt, daf) die Schal-
fung des TK 46 so eingerichtet wurde,
dal, der Kopfhorer fur den Kunstler stets
an die rechte Endstufe angeschlossen
bleibf, ganz gleich, bei welcher Spur
gerade abgehort oder aufgenommen
wird. Das ist ein fin den praktischen Be-
frieb grolwr Vorteil.

Audi Echo-Aufrahmen ganz einfach
durchfiihrbar

Bei Echo-Aufnahmen wird wie bei Multi -
play verfahren, aber zusatzlich die CON -
Taste gedruckt. Der Multiplayregler wird
so weit aufgedreht, bis noch keine Selbst-
aufschaukelung (durch RUckkopplung
Ober Band) auftritt. Es ergibt sich ein
Iangsam abklingendes Mehrfach-Echo,
da jeder Wiecergabeimpuls nach einer
Zeitverzagerurg durch den Abstand von
Sprech- und Horkopl immer wieder mit
in die Aufnahme eingemischt wird. Mit
dem Multiplayregler kann die Starke der
Einmischung und damit die Echo-Ab-
klingzeit weitgehend geregelt werden.
Meist wird man die Bandgeschwindig-
keit 19 cm sec benutzen, die ein Erstecho
von 210 Millisekunden Abstand ergibt.
Soll das Mehrfach-Echo moglichsi lange
stehen bleiben", so braucht - z. B. am
Schluf) der Darbietung einer Musik-
kapelle - nur der Pegelregler zugedreht
zu werden.

Von Musikkapellen wird gern ein Ein-
fach-Echo, besonders bei Elektro-Gifarre,
gewunscht. Audi dieses isf mit dem TK 46
ohne weiteres zu erreichen. Man schlief31
das Tonbandgerat wie Oblich an, also z.
B. den Gitarre-Tonabnehmer an Buchse
Radio. Drockt man nun eine der Auf-
nahmetasten sowie zusatzlich beide
Spurtasten, so wird das Signal von einem
Kanal (bzw. Lautsprecher) direkt, also
unverzagert, vom anderen Kanal (bzw.
Lautsprecher) um die Zeitdifferenz des
Bandlaufs zwischen Sprech- und Horkopf
verzagert wiedergegeben. Selbstver-
standlich kann der TK 46 an beliebige
Kapellenverstarker angeschlossen wer-
den, zumal eine spezielle Ausgangs-
buchse (linker Kanal an Kontakt 3, rech-
ter Kanal an Kontakt 1) vorhonden ist.
Die auskuppelbaren Wiedergabe-Lauf-
starkeregler ermoglichen mithelos eine
optimale Einstellung vom Direktsignal
und Echosignal.

Hinter-Band-Kontrolle"
Nun noch ein Hinweis fur Mono-Aufnah-
men. Hier mochte man gern die dank der
getrennten Aufnahme- und Wiedergabe-
ki5pfe ermoglichte Ober-Band-Kontrolle
anwenden (ouch "Hinter-Band-Kontrolle"
genannt).
Um schnell wahrend der Aufnahme von
Vor-Band auf Ober -Band wechseln zu
konnen (Vergleichsmaglichkeit1) emp-
fiehlt es sich, von vornherein aie CON -
Taste zu driicken. Dann baucht man nur
noch wediselseitig beide Wiedergabe-
tasten zu betatigen, um Vor- oder Ober -
Bond mitzuhoren. Die der gedrUckten
Aufnahmetaste enfsprechende Wieder-
gabefaste schaltet jeweils auf Vor-Band-

Mithoren, die andere Spurfaste auf Cther-
Band-Mitharen um. Da Entkoppelglieder
eingebauf sind, wird die laufende Auf-
nahme dabei in keiner Weise beeinflulyt.

Tips, die vor allem Filmamateure
interessieren

Will man d:e Aufnahme beenden, so halt
man mit e nem Finger die noch einge-
rastete Aufnahmetaste fest und druckt
erst dann die Halt -Taste. Erst nachdem
die Haltfasle ausgelost ist, das Band sich
also nicht mehr auf Aufnahmekopf be-
findet, IWO man die noch gedrockt ge-
haltene Aufnahmetaste los. So 1st die
Gewahr fur ein vollig knackfreies Be-
enden der Aufnahme gegeben, da die
Haltfaste zuerst das Band von den Kop-
fen nimmt, ehe die Korth:3We der Auf-
nahmetaste sich offnen. Die Schnellstop-
taste arbeitet innerhalb des Oblichen
Aufnahmedynamikbereiches gleichfalls
knackfrei.

Und noch ein Hinweis. Hat man die Ton-
bandaufnahme synchron zum Film ab-
geschlossen, so muf) ganz zum Schluf) die
Sfartmarke (Strichmarkierung) auf dem
Tonband JITI 39 mm, das ist der Abstand
zwischen Aufnahme- und Wiedergabe-
kopf, versetzt werden. Damit 1st die ein-
wandfreie Synchronitat der Tonband-
Wiedergabe zur Darbietung des Films
hergestelk.

Wie bisher: Trot: Dreikopfanordnung
auch Synchro-Playback (Duoplay)
moglich
Bei Synarro-Playbackbetrieb, also der
Aufnahme einer zweiten Spur bei gleich-
zeitigem Abhoren der erstaufgenomme-
nen Spur, wird die Taste SYN gedrOckt.
Hierdurch iibernimmt das nicht in Auf-
nohmestellung geschaltete System des
Aufnahrnekopfes die Aufgabe eines Ab-
horkopfes. Durch diese Schaltungsweise
wird eine absolute Synchronitat zwischen
Erst- und Zweitaufzeichnung erreicht. Zur
gemeinsamen Wiedergabe beider Spu-
ren werden beide Wiedergabetasten
ausgelosi (Ruhestellung), so dal, beide
Kanale miteinander verbunden bleiben
(siehe auch die Prinzipschaltung Bild 2).

Eine etwaige gewOnschte Lautstarkever-
schiebung von de einen oder anderen
Spur lalyt sich durch die Entkupplung des
Wiedergabe-Lautstarkereglers leicht er-
reichen. Machte man beide, zueinander
zwar synchrone, im Toninhalt aber unter-
schiedlithe Aufnahmen (z. B. Sprech-
ubungen fur Simultaniibersetzungen),
stereoahnlich getrennt wiedergeben, so
drildct man beide Spurtasten. Soll °ober-
dem noch Links und Rechfs vertauscht
werden, so wird zusatzlich die Taste
CON gedrUckt. Man sieht, die Bezeich-
nung Das Gerat der unbegenzten
Moglichkeiten" verdient der GRUNDIG
Tonbandkoffer TK 46 mit vollem Recht.
Dem Tonbandamateur wird mit diesem
Spitzengerat eine Vielseitigkeit gebofen,
die einmalig ist.

Wie sd'on bei der Beschreibung des TK
45 sollen nun noch die wichtigsten Be-
triebsarten in der gleichen Reihenfolge,
wie sie der Tonband-Kompaly bringt, an
Hand von vereinfachten Block-Schaltbil-
dern gezeigt werden. Vergleicht man
aufwrdem diese Darsfellungen mit der
Prinzipschaltung nach Bild 2 und qqf.
noch mit dem Gesamtschaltbild (Bild 3),
so ist fur jede der vielfi5Ifigen Betriebs-
arten sofort die Funktion des Gerates
verstondlich. Und die sollfen Sie als
Techniker ja kennenlernen. H. B.
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Mono-Aufnahme und -Wiedergabe

Spur 1 (griines Vorspannband)
Spur 2 (rotes Vorspannband)

AUFN. 1-2

AUFNAHME
(Mithoren vor Band)

CON. WIED 1-2

VI!

EI -Er\L

AUFN 1-2

AUFNAHME
(Mithoren hinter Band)

Ell

CON. WIED 3-4

O

WIEDERGABE

WIED. 1-2

Spur 3 (grunes Vorspannband)
Spur 4 (rotes Vorspannband)

Radio

VII

El

AUFN 3-4

AUFNAHME
(Mithoren vor Band)

Ell

CON. WIED 3-4

R

AUFN. 3-4

AUFNAHME
(Mithoren hinter Band)

CON.

Ell

WIED. 1-2

R

WIEDERGABE

WIED. 3-4
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Stereo-
Tonabnehmer

Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe

Nom
I

oder 0 A

Mikro fon
Stereo -

0
VII

a
a

AUFN. 1-2 AUFN. 3-4

AUFNAHME
(Mitharen vor Band)

Ell

WIED. 1-2 [41E0.3-4

0 WIED. 1-2

WIEDERGABE (seitenrichtig)

WIED. 3-4

O

VII

CON.

EH

WIED. 1-2

WIEDERGABE (seitenverkehrl)

WIED. 3-4

Synchro - Playback (Duoplay) Aufnahme und Wiedergabe

EAUFN.1-2

1. Stimme

WIED.1-2

AUFNAHME

01-1
A

317

0 Pil E11

tWiedergobetastrn nkht gedriickt)

Beide Stimmen zusammen

I

AUFN. 3-4

R

2. Stimme

13
WIED 1-2 WIED. 3-4

WIEDERGABE Stimmen getrennt
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riUFN 1-2

AUFNAHME DER 1. STIMME

Multi -Playback (Multiplay)

WIED.1-2

VII

a-91

15 [ M AUFN 3-1;-11

Ell

Kul

VI

-91
-01 -0W

VII

M

Irol

R1Kul

AUFN. 1-2

EII
t_

WIED. 1-2 WIED. 3-4

L (Tol

R

AUFNAHME DER 3. STIMME
unter Mithbren der Stimmen 1 und 2
(Diese Betriebsart kommt in Frage, wenn noch eine
vierte Stimme aufgenommen werden soil)

L
VII

AUFN. 3-1.7

AUFNAHME DER 2. STIMME AUFNAHME DER 4. STIMME
unter Mithoren der 1. Stimme

Kiinstler; To = Tonmeister)

-91a

AUFN.1-2 SYN

Ell

WIED 1-2 WIED. 3-4

AUFNAHME DER 3. STIMME
bei Beendigung der Gesamlaulnahme
(Dominierende Solostimme auf getrennter Spur;
Mithoren der Stimmen 1 und 2)

L (To)

R(n)

Ell

SYN.

bei Beendigung der Gesamtaufnahme
(Dominierende Solostimme auf getrennter Spur;
Mithoren der Aufnahmen 1, 2 und 3)

A

12

P
VI

VII Ell
IWiedergobetasten nicht gedriickt)

( To)

R (Kill

WIEDERGABE der Multiplay-Aufnahmen
(Soil die Solostimme getrennt wiedergegeben werden,
kann nach Betriebsart @ verfahren werden)
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17

VI

-91

Echo - Effekte Aufnahme und Wiedergabe

EI

LI

LI
VII

Mt AUFN.1-2

Ell

rciCti

ECHO-AUFNAHME Spur 1 (2)

18

0
z. B.

Gitarren-
Tonabnehmer

u(R

WIED. 3-4

WIEDERGABE Spur 1 (2)

WIED. 1-2

VII

VII Ell

[Mt I AUFN 3-4 CON r WIED 1-2 1

ECHO-AUFNAHME Spur 3 (4)

AUFN.1-2

R

WIEDERGABE Spur 3 (4)

[WIED. 3-4 I

Einfach- und Mehrfach-Echo Effekte fiir Musikkapellen

CON.

(Direktschall)

R (Echo eintach )

[ WIED. 1-2J 1-WIED. 3-4

EINFACH-ECHO-ERZEUGUNG
(Linker Ausgang: Clbertragung des Direktschalls;
Rechter Ausgang: Verzegerte Wiedergabe
Ober Band Einfach-Echo)

VI

-9a -9a

zo

FMt7 rAUFN

VII

1-2

Ell

(Direktschall+
Mehrfach-Echo/

COI% WIED. 1-2 I WIED 3-4

IMehrlach
Echo)

MEHRFACH-ECHO-ERZEUGUNG
(Linker Ausgang- Direktschall Mehrlach-Echo;
Rechter Ausgang-. Mehrfach-Echo ohne
Direktscha 11-Antei I)

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 318



Grundsatzliche Betrachtungen iiber Entzerrung,
Dynamik und Verklirrung bei Heimtonbandgeraten

Im Juli-Heft 1961 (Seiten 234 ... 238) sind
in dem Beitrag Zur Entzerrung bei neu-
zeitlichen Tonbandgeraten" die Prinzi-
pien einer Magnettonentzerrung disku-
Siert und die physikalischen Zusammen-
hange aufgezeigt worden, die zwischen
Rauschabstand (oder Dynamik) und Ent-
zerrung bestehen. Es wurde gezeigt,
welche Verbesserungen erarbeitet wer-
den konnten und wie sich bei sinnvoller
Ausnutzung dieser Verbesserungen die
neuen GRUNDIG-Entzerrungen ergeben.
Um die Arbeit nicht zu long werden zu
lassen, wurden in diesem Zusammen-
hang zwar die Amplitudenstatistiken
vom Standpunkt einer moglichen Hohen-
Ubersteuerung aus diskutiert, gleichzeitiq
ober die als zulassig erachtete Auf-
sprechanhebung von 15 dB bei 10 kHz
rein empirisch festgelegt.

Die Erfahrung, dal) eine solche Auf-
sprechanhebung zu keinen Reklamatio-
nen gefiihrf hat, ist zwar richtig, doch
nicht ohne weiteres plausibel. Da die ihr
zu Grunde liegenden Tatbestande nichi
immer klar erkannt werden, wollen wir
sie im Folgenden noch einmal nailer er-
lautern.

Prinzip der Aussfeuerung
Wir gehen von einer beliebigen Kopf-
Kurve, B1Id 1, aus; sie stellf bekanntlich
den Frequenzgang der Wiedergabe-
EMK eines Tonkopfes dar, wenn der
Signalstrom I s bei der Aufnahme kon-
stant gehalfen wird. Man wiihlt zwec-k-
m8f3igerweise denjenigen Wert I s0, der
der Vollaussteuerung entspricht, d. h. der
bei 333 Hz gerade einen linear entzerr-
ten Klirrfaktor von 5",o in der Wieder-
gabe liefert.
Der Kopfkurve Bild 1 entsprechen Aus-
steuerungskurven, wie sie schematisch in
Bild 2 gezeichnet sind und wie man sie
erhalt, wenn man bei lestgehaltener Fre-
quenz die Wiedergabe-EMK in Abhan-

Bild 1
Prinzipieller Verlauf einer

Kopf-EMK-Kurve

(N. B. Das Juli-Heft 1960 mit
dem Beitrag Zur Entzer-
rung bei neuzeitlichen Ton-
bandgeraten" ist !eider ver-
grit fen)
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Bild 2
Aussteuerungs-
Kennlinien bei
verschiedenen

Frequenzen
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gigkeit vom Signalstrom miff. Die Aus-
steuerungskurven sind also im doppelt-
logarithmischen Malystab Geraden mit
einer Steigunq bzw. Neigung von 45 ",
von denen sie im Dbersteuerungsbereich
abweichen. Diese Abweichung ist fiir I so

und 1 kHz sehr gering (entsprechend der
zugelassenen Verklirrung), kann aber
bei 10 kHz schon merklich sein. Ein Ge-
riiteentwidcler muf, diesen Wert kontrol-
lieren und die Vormagnetisierung und
den maximal zulassigen Signalstrom da-
nach wohlen.

Normalerweise werden bis zu maximal
3 dB Abweichung von der Aussteuerungs-
geraden bei 10 kHz zugelassen, weil sich
diese Abweichung als eigenfliche Ver-
klirrung nicht mehr bemerkbar macht
(die dritte Oberwelle von 6 kHz fat
prakfisch schon aus dem Horbereich),
sondern nur den Frequenzgang ver-
falscht. Soll nomlich ein Tonkopf nach
Bild 1 entzerrt werden und betragt die
Aufsprechanhebung bei 10 kHz beispiels-
weise 10 dB, so mut), damit I so nicht
Oberschriffen wird, die Messung des
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Frequenzgangs bei einem Signalstrom
vorgenommen werden, der 10 dB unter
1so liegt. 1st der Frequenzgang dann
geradlinig und mif)t man den Frequenz-
gang bei einem Signalstrom, der z. B.
16 dB unter I si liegt, so erscheinen 10 kHz
gegenuber 1 kHz nach Bild 2 urn 3 dB
angehoben. Je grober also bei der obe-
ren Grenzfrequenz die Abweichung des
wirklichen Vollaussieuerungswertes von
der Aussteuerungsgeraden nach Bild 2
ist, desto grof3er werden aussteuerungs-
abhangige Anderungen im Frequenz-
gang.

Messung der Aussteuerung

Zur Vermeidung von Ubersteuerungen
wird wahrend der Aufnahme bekanntlich
die Aussteuerung itherwacht. Der An-
schlub des Aussteuerungsmessers kann
aber an verschiedenen Stellen erfolgen
und hat erhebliche Konsequenzen. 1m
Studiobetrieb des Rundfunks oder der
Schallplattenfirmen liegt nach Bild 3a
der Aussteuerungsmesser vor dem Ent-
zerrer, mif)t also die Aufsprechanhebung
nicht mit. Auf diese Art haben prinzipiell
alle Aufnahmen den gleichen Rausch-
abstand, wahrend die Hohen entspre-
chend der gerade vorliegenden Ampli-
tudenstatistik mehr oder weniger ver-
falscht werden.

Beim Heimtonbandgerat liegt nach Bild
3b der Aussteuerungsmesser hinter dem
Entzerrer und mif)t infolgedessen die Auf-
sprechanhebung mit: die Hohen werden
daher niemals verfalscht oder Ober-
sieuert, aber der Rauschabstand andert
sich mit der gerade vorliegenden Ampli-
tudenstatistik. Betragt beispielsweise die
Aufsprechanhebunq 10 dB bei 10 kHz
und ist die maximal auftretende - nicht
entzerrte - 10 -kHz -Amplitude genau so
grof3 wie die 1 -kHz -Amplitude, so wird
das Musikshick 10 dB unter der 1-kHz-
Vollaussteuerung aufgenommen. Fallt
dagegen die Amplitudenstatistik urn
10 dB ab bei 10 kHz, so wird das Musik-
ski& in seinem vollen Frequenzumfang
volt ausgesteuert werden. Beides ge-
schieht ganz automatisch nur durch die
Art der Anschaltung des Aussteuerungs-
messers, und daher ist es verstandlich,
dal) es beim Heimtonbandgerat nicht zu
Reklamationen wegen Obersteuerung
der Hohen kommen kann.

Bild 3 Prinzip der Aussteuerungsmossung im ia Studia und beim Heimtonbandgeriit

Folgerungen fiir die Praxis

Die Kenntnis dieser Zusammenhange ist
fiir Entwicklung, Anwendung und letzten
Endes auch Normierung von Heimton-
bandgeraten recht bedeutend. Nehmen
wir einmal an (Bild 4), wir hatten bei
einer bestimmten Bandgeschwlndigkeil
einen solchen Stand der Technik, dai3
sich bei konstantem Signalstrom I so ein
Bandfluf3 einsfellt, der im interessieren-
den Frequenzbereich etwa wie der
Scheinwiderstand einer Parallelschaltung
aus Kondensator und Widerstand mit
der Zeitkonstante T verlauft. Dann liegt
es zunachst nahe, eine Entzerrunq mil
der Zeitkonstante T zu normen, weil
dann weder im Aufnahme- noch im (ide-
alen) Wiedergabekanal Hohenonhebun-
gen erforderlich werden.

Nehmen wir welter an, der Stand der
Technik hone sich nach einiger Zeit so
verbessert, dab unter sonst gleichen Um-
standen der Frequenzgang des Band-
flusses nicht wie T, sondern wie T ver-
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Frequenz In Hz

2 4 6 8 10000

!duff. Donn nif3te man entweder die
Hohen bei der Aufnahme kunsilich ab-
senken, d. h. man wurde das Band nicht
aussteuern und den erreichten Stand der
Technik gar nicht ausnutzen, oder man
muf)te die Norm andern. Normanderun-
gen sind aber hochst unerwonscht, weil
dann verschieden entzerrte Gerate im
Umlaut sind und die Ausfauschbarkeit
von Bandern nicht funktioniert.

Hatte man dagegen bei einem Stand der
Technik, der durch die Bandfluf3kurve 1
gegeben ist, gleich eine Zeitkonstante T
genormt, dann hatte sich zwar zunachsl
der oben erleiuterte Tatbestand einge-
stellt, daf) manche Musikstucke mit bes-
serem, manche aber ouch mit schlechte-
rem Rauschabstand aufgenommen war-
den als bei einer Normierung von T. In-
dessen wurde nun eine Verbesserunq
des Standes der Technik auf To Crber-
tiaupt keine Schwierigkeiten machen und
wurde ohne Normenanderunq volt der
Aufzeichnungsqualitat zugute kommen.

Aus diesen Uberlegungen folgt, dof),
wenn Oberhaupt aus irgendwelchen
GrUnden eine Anderung der Norment-
zerrung notwendig wird, man immer die
gerade noch zuleissige, kleinstmagliche
Zeitkonstante anstreben sollte. Ein sol-
ches Vorgehen hat fur den Gerateent-
wickler ouch einen weiteren Vorteil:
durch eine entsprechende Hohenbe-
schneidung im Schaltungskreis des Aus-
steuerungsmessers kann er jederzeif und
ohne Verstof3 gegen die Normierung,
bzw. bei voller Wahrunq der Austausch-
barkeit von Bandern denjenigen Kom-
promifs zwischen Verklirrung, Dynamik
und Hohenaussteuerung manipulieren,
der ihm optimal erscheint oder der dem
Publikumsgeschmack entspricht. Pw.

Bild 4
Bandfital in Abhangigkcit von der Frequent bei
konstantem Signalstrom (schematischi
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FERNSEHEN Service an GRUNDIG UHF-Tunern

Bild 1 Anordnung des UHF -Tuners im 59T 120. Die Verbindungen sind uber eine Stedcerleisle gelart

Bild 2 Bei der Herausnahvne des UHF -Tuners bleibt das Skalenantriebsrad in seiner Stellung
(Skala im Linksanschlag!)

Bild 3 Drehen der Tuner-Achse bis sum Linksanschlag mit einem Schraubenzieher.
Danoch Anziehen der Madenschrauben

Es hat sich gezeigt, dal) selbst eintache
Service-Arbeiten an UHF-Tunern beim
Fachhandel out Schwierigkeiten sto4en.
Der weitaus grof3te Teil aller defekten
UHF -Tuner ist jedoch mit einfachsten Mit-
teln ohne Abgleich urvd nur mit geringem
Zeitaufwand zu reparieren.

1st ein UHF -Tuner ausgefallen, so lautet
das oberste Gesetz: Niemals den Ab-
gleich verandern. Trimmer und Abgleich-
schleifen sind im Werk optimal einge-
stellt und jede Veranderung des Ab-
gleichs ohne die unbedingt notwendigen
Mel5gerate (UHF-Wobbler, Markenge-
ber) bringt nur eine Verschlechterung.

1. Rahrenwechsel

Bei GRUNDIG UHF-Tunern konnen ohne
weiteres Rehren oder Mischdioden ge-
wechselt werden, ohne dal) der Wechsel
eine nennenswerte Verstimmung hervor-
ruff. Man sante jedoch moglichst Rohren
gleichen Fabrikates verwenden. Es 1st

besonders darauf zu achten, dal) die
PC 86 und die neuere PC 88 nicht die
gleiche Sockelschaltung besitzen und
daher keinesfalls gegeneinander aus-
tauschbar sind.

Zu den linksstehenden Bildern:

Ausbau des UHF -Tuners bei
den Fernsehgeraten 59 T 100,
59 T 120, 59 S 100, 59 S 102,
59 S120, 59 5122 und 59 S125

Bei diesen Geraten der Saison 1961,62
ist der UHF -Tuner liegend am Chassis-
rahmen montiert. Auf seiner Abstimm-
achse sitzt das Skalenantriebsrad, wet-
ches Ober einen Seilzug mit dem Zeiger
der UHF -Skala in Verbindung steht
Mild 1).

Soll der UHF -Tuner ausgebaut werden,
so wird zuerst der Skalenzeiger in die
linke Endstellung gebracht (hochste
Kanalzahl). Ebenfalls wird der Feinab-
stimmknopf in gleicher Richtung bis zum
Anschlag gedreht. Jetzt lockert man die
beiden Madenschrauben des Antriebs-
Seilrades und anschlielyend die beiden
Befestigungsschrauben des UHF -Tuners.

Wird dieser jetzt etwas nach der Seite
verschoben, kommen die Schrauben-
kopfe in grolyere Lochaussparungen, so
dal) der Tune mijhelos herausgenommen
werden kann. Das Skalen-Antriebsrad
bleibt dabei in seiner Halterung. Aufyer
den Antennen - Anschliissen brauchen
keine Drahte abgelotet zu werden, da
alle Verbindungen Ober Messerstecker
hergestellt sind.

Beim Wiedereinbau des UHF -Tuners ist
die Abstimmachse stets erst in die Links-
anschlag-Stellung zu bringen, ehe die
Madenschrauben des Antriebs-Seilrades
festgezogen werden. An der Stirnseite
der Achse befindet sich ein Schlitz, so
dal) das Drehen auf Anschlag ouch im
eingebauten Zustand mohelos mit einem
Schraubenzieher durchgefijhrt werden
kann, wie Bild 3 zeigt.
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Bild 2 Innenonsicht des GRUNDIG UHF -Tuners mit Loge des Melipunktes
fur die Oszillator-Gittergleichsponnungs-Messung

2. PrOfung des Oscillators

Nach Oberprufung der Versorgungsspan-
nungen (Oszillator-Anodenstrom 12...
16 mA) offnet man den Deckel des Tuners.
Mit einem Gleichspannungs-Rohrenvolt-
meter (Bereich - 10 V) kontrolliert man
unter Vorschalfen eines 1,4-Watt-Wider-
standes von 100 kS2 ... 1 MS2 die Gitter-
gleichspannung des Oszillafors direkt an
der Trimmerschraube (siehe Bild 2). Das
heihe Ende des Widerstandes dart nur
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max. 10 mm lang sein, sonst wird der
Oszillator stark verstimmt. An die Trim-
merschraube dart nur mit dem Wider -
stand getippl werden, es dart keinesfalls
am Trimmer gelotet werden! Die gemes-
sene GIe.chspannung muh zwischen
-2 V und -6 V im gesamten Bereich
liegen. 1st diese Spannung vorhanden
und der Tuner arbeitet nicht, so kontrol-
her) man den Kurzschluhschieber des Ab-
stimmkreises out guten Kontakt. Sollte
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UHF -Service

de- Schieber an einer Stelle von der
Bahn abheben, so nimmt man die beiden
Halterungskamme (Pertinaxstreifen) her-
aus, druckt mit dem Finger die Bahn in
der Mine leicht auseinander und biegt
mit einer spitzen Pinzette den vorher in
die Mille gestellten Schieber vorsichtig
auseinander, so dal) der Kurzschluhschie-
ber Ober den ganzen Bereich wieder
guten Kontakt hat. Die gleiche Methode
wendet man ebenso bei den beiden
Bandfilterkreisen an. Fehler in der Strom-
versorgung des Oszillafors sind sehr sel-
fen, evil. kann der Vorwiderstand 7,5 kS2
unterbrochen sein.

3. Prbfung der Mischdiode 1 N 82 A

1st der Oszillafor in der angegebenen
Weise geproft und frofzdem kein Bild
vorhanden, mul) die Mischdiode kontrol-
liert werden. Man nimmt die Diode aus
der Halterung und milt mit einem
GRUNDIG Rohrenvoltmeter im W ider-
standsmehbereich x 1 0 0 (sehr
wi c h t i g) den Sperr- und Durchlah-
widerstand. Der Sperrwiderstand
soil bei einer guten Diode groher als
3 1(52 sein, der Durc h la hwidersta nd
kleiner als 200 S2 betragen.

Auherdem kann man die Diode sehr ein-
fach direkt in der Mischschaltung
Dazu braucht man nur ein gewohnliches
Milliamperemeter (Bereich 1 mA) in den
von der Masseverbindung getrennten
Mehpunkt M (siehe Bild 3) zu schalfen.

Druckfehler-Berichtigung zum Service -Blatt .UHF-Konal-
wahler" (Beilage zum Fernseh-Reparaturhelfer 59 T 150):
Die englischen Bezeichnungen UHF -Tuner 16 (Nr. 7664-004)
masses bei den jeweils untenstehenden Schaltplanen mit
den deutschen Bezeichnungen (18 bzw. 19) Obereinstimmen.
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2n 2n
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8°11.-21
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RI64 15n1A
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t I 9243- 301 i

560 31367a
5.emens
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020/159 Rosenthal
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Bild 1
Sc_loltbild eines GRUNDIG UHF -Tuners
mit Magnetautomatik
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Ein Buch fur den Fernseh-Service-Techniker

Fernseh-Service, Fehlerdiagnose, nath Testbildern
und Oszillogrammen. Von Werner W. Diefer.bach.
148 Seiten, 26 x 18,5 cm. Mit 304 Abbildungen,
darunter 222 Fotos im Text und auf Bildtafeln.
Frandch'sche Verlagshandlung Stuttgart, Preis
DM 29.50.

Als Fortsetzung des Buches Fernsch-
Service" ') von Werner W. Diefenbach
erschien jetzt Band III des Hondbuch
der Rad:o- und Fernsehreparaiurtechnik"
unter dem Titel

Fernseh-Service, Fehlerdiagnose nach
Testbildern und Oszillograrnmen".
Der hohe Wert dieses Buches liegt in sei-
ner Vielzahl von Bildschirmfotos, die von
Fernsehgeraten mit typischen Fehlern
vornehmlich im Reparaturbetrieb des
Autors angefertigt wurden. Anhand die-
ser Bilder ist oft schnell ein sich ahnlich
zeigender Fehler zu finden, zumal die
erlauternden Beschreibungen Ober Feh-
lermerkmal, Fehlerursache und Abhilfe
unmittelbar neben den sehr deutlidien
Bildschirmfotos und Oszillogrammen des
fehlerhaften Gerotes zu finden sind. So-
weit notwendig, werden hier auch die
zugehorigen Sthaltbildausziige gebratht.
Nash diesem Schema sind folgende
Houptkapitel gestaltet: Justier- und Ein-
stellfehler, Storungen von auf)en, Anten-
nenfehler (fur die Aufstellung des Gera-
fes wichtig), Diagnose von Schirmbild-
tehlern, systematisch nach Empfanger-
stufen geordnet, sowie der Service von
Automatik- und Abstimmanzeige-Schal-
fungen. FOr die Anfertigung der Fotos
wurden sowohl Programmbilder als ouch
Testbilder von empfongenen Sendern
sowie von Werkstaft-Bildmustergenera-

Ausfuhrliche Beschreibung brochten wir in
GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN
Nov. -Heft 1960, Seite 140.

Loren benutzt, was den Wert ICir die Ser
vice -Praxis noch ehoht.
Zuvor wird - im einleitenden Teil de,
Buches - die Schaltung eines Standard
Fernsehempfangers als Grundlage
Fehlersuch-Systematik behandelt. In wei
feren Kapiteln des Buches geht Werner
W. Diefenbach auf den letzten Stand der
UHF-Empfangstechnik ein. Weiler wer-
den neuere Mel)- und PrCifeinrichtungen
beschrieben, wobei uns der Hinweis ge-
stattet sei, &if) die Schaltung des im
Kapitel H besprochenen Selbstbau-Ser-
vice-Oszillographen seit einigen Jahren
vom GRUNDIG Oszillographen G 5 be-
kannt ist. Die Originalschaltung des G 5
waist allerdings keinen Eingangskonden-
sator auf, verstarkt also von 0 Hz an
(Gleichstrom) und ist ferner mit den fur
den vorliegenden Betriebsfall - hohe
Spannungen zwischen Heiztaden und
Kalhode - gecignetcren R6hren PCC 85
bestiickt.

Ein den Badurfnissen der Service -Praxis
bestens angepahfer grof)er Service-Kof-
fer wird fur den Selbstbau beschrieben.
Mit diesem Hilfsmittel ausgerCistet, duffle
keine Sdieu mehr vor dem Service in der
Wohnung des Kunden bestehen, lassen
sich doch hiermit schon die meisten Feh-
ler finden und bcheben. Ein wichfiges
Teil fehlt allerdings in dieser praktischen
Service - Hilfsmittel - Zusammenstellunq:
das hier beschriebene Buch Fernseh-
Service, Fehlerdiagnose noch Testbildern
und Oszillogrammen". Es ist nicht nur ein
Lehrbuch, sondern gehort zur Fernseh-
empfanger-Reparatu wie Werkzeug und
Mehgeral, da es die Arbeit erleithtert
und somit Zeit und Geld sport. 130cher
dieser Art sollten vom Geschaffsinhaber
im eigenen Interesse fur die Werkstatt
und den technischen Auhendienst ange-
schafft werden.

Das Instrument mul) Ciber den gesamten
Bereich einen Gleichstrom von 150
1 mA (je nach Innenwiderstand des ver-
wendeten Instruments) anzeigen. Hierzu
ist auch ein Multavi II im 3-mA-Bereich
zu verwenden. Bei guter Diode mul) der
Richtstrom gleich oder groher als 250 uA
sein (kann bis rund 1 mA ansteigen). An-
schliehend mut, der Mehpunkf unbedingt
wieder nach Masse verbunden werden!
4. Felder in der Vorstufe
Als Fehler der Vorstufe kommen neben
Rohrenfehlern evtl. Kontaktsforungen in
der Rohrenfassung vor. Die Kontaktledern
(Kelchledern) biegt man mit einem klei-
nen spitzen Schrou'oenzieher etwas zu-
sammen. Der Anodenstrom der Vorrohre
PC 86 oder PC 88 betragt im Durchschnift
13 mA.
Ein Grund ungeMigender Empfindlichkeit
kann in Einzelfallen eine Unterbrechung
oder ein Kurzschluf3 an den Anschluf3-
enden des Antennenabertragers sein.
Mit einem Ohmmeter kann der Obertra-
ger leicht durchgemessen werden.

W. Klein
Bild 3
Loge des MeBpunktes M beim
GRUNDIG UHF -Tuner

Allgemeingulfige weifere Angaben Ober
den Service bei UHF-Teilen enthalt das
Buch Fernseh-Service-Praxis" von Ing.
Gunther Fellbaum (Franzis-Verlag,
chen).

GRUNDIG
Service-
Klappchassis
in drei Stellungen einrastbar

GRUNDIG fuhrte als erste Firma das
Service-Klappchassis ein und war damit
richtungsweisend. Inzwischen hat sich

diese Aufbauart, die besonders der Ser-
vice-Techniker sehr begruht hat, ousge-
zeichnet bewahrt und bringt besonders
bei geduckten Schaltungsplatten enorme
Vorteile. Hier muf3 haufig abwechselnd
die Vorder- und RUckseite der Schal-
tungsplatte betrachtet werden, sei es bei
der Fehlersuche, beim Abgleich oder
beim Reparieren. Diesen Gegebenheiten
Rechnung tragend, weisen die Chassis
dcr GRUNDIG Fernsehempfeinger auher
den Stellungen eingeklappt (senk-
recht stehend), und ausgek la pp'
(waagrecht liegend) noch eine drifte
Zwischenstellung out. Somit sind
alle Teile muhelos zugiiinglich, ohne dal}
von Hand das Chassis gehalten werden
mut). Unsere Fotos zeigen die Methanik
dieser Einrichtungen sehr deutlich. Eine
Feder kann jeweils in eines der drei Ar-
refierlocher eingreifen. Fur jede Service-
Arbeit ist nun die gonstigste Chassislage
wahlbar.
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Wie leiBt sich die GRUNDIG
Nachhalleinrichtung Phonomascope"
an Stereo-Rundfunk-Tischgeri:ite
und Stereo-Steuergeriite anschlieBen?

Diese Frage erreichie uns haufig. Wit
haben daher nachstehend den Anschlufy
an Hand von Schaltungsauszugen der
Gerdte 5199, 5299 und 6199 dargestellt.
Alle neu hinzukommenden Teile (einige
Widerstande, eine dreipolige Norm-
buchse und ein Potentiometer) sind in
den Abbildungen deutlich erkennbar.
Die Einschallung dieser Teile erfolgt am

zweckma'yigsten am Verstarkereingang,
also vor den Klang- und Lautstarkereg-
lern. Hierdurch wird gewahrleistet, dal}
das Hallsystem mit weitgehend konsian-
ter Eingangsspannung arbeitet. Diese
soil (am Kontakt 1 der Hallbuchse qe-
messen) normalerweise 20 ... 50 Milli-
volt betragen. Die dazu erforderlichen
hochohmigen Spannungsteiler - Wider -
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6 63
220k

stande gewahrleisten zugleich eine hohe
Obersprechdampfung fiir das Direkt-
signal. Da die Ausgangsspannung sehr
hoch ist, k6nnen ausgangsseitig eben-
falls hochohmige Widerstande zur Ein-
speisung des Nachhalls auf beide Stereo-
Kanale angewandt werden.

Die GRUNDIG Halleinrichtung Phono-
mascope" (bestehend aus Hallsystem
HS 1 und Hallverstarker HV 1; Preis kom-
plett einschliehlich somtlicher Anschluf5-
kabel 120.- DM) kann selbstverstand-
lich auch bei samtlichen anderen Mono-
oder Stereo-Rundlunkgeraten, Musik-
kapellen-Verstarkern, Hi-Fi-Verstarkern,
Mischpulten usw. angeschlossen werden.
Zahlreiche Beispiele dafur brachte die
Fachzeitschrift Funk-Technik', Heft 24'
1961, Seiten 858... 860.

Ober die Verwendung der Nachhali-
einrichtung bei Tonaufnahmen sind im
FUNKSCHAU-Heft 5.1962 verschiedene
Beispiele enthalten.
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Inhahsverzeichnis des Buches Stereotechnik"
(Frandch'sche Verlagshondlung, Stuttgart -0, PfizerstraBe 5-7)

1. Grundlagen und Verfahrensfechnik
1.1 Was bedeutet Stereophonie?
1.2 Das stereophonische Wiedergabeprinzip
1.3 Die stereophonische Aufnahme
1.4 Stereo-Aufnahmetechnik, Mikrophon-

anordnung
1.5 AB-Stereophonie
1.6 Intensitths-Stereophonie
1.61 XY-Verfahren
1.62 MS-Verfohren
1.7 Kopfbez0gliche Stereophonie
1.8 Die Mittenlokolisierung
1.9 Kompatible Stereophonie
1.10 Trick-Stereo-Verfahren und Pseudo-

Stereophonie

2. Stereo-Aufzeichnung auf Tonband
2.1 Grundprinzip, Gerotearten und Spursysteme
2.11 Zweispursystem
2.12 Vierspursystem
2.2 Genormte Steckverbindungen fiir Stereo-

Tonbandgerote
2.3 Schaltungsgrundziige von Stereo-Tonbond-

gerciten
2.31 Tonbandgerthe fur Stereo-Wiedergabe
2.32 Eingangsschaltungen bei Voll-Stereo-

Tonbandgeroten
2.33 Eingongs-Empfindlichkeiten
2.34 Eingangsschaltungen mit Tronsistorstufen
2.35 Wiedergabe-Ausgonge
2.36 Ausgangssponnung bei Stereo-Tonband-

geroten
2.37 Schaltung des Endverstorkerteils eines

Voll-Stereo-Tonbondkoffers
2.4 Die Aussteuerungs-Anzeige bei Stereo-

Tonbandgeroten
2.5 Hochfrequenzgeneratoren in Stereo-

Tonbandgeraten und ihre Einstellung
2.51 Schaltung der HF-Vormagnetisierung bei

Voll-Stereo-Tonbandgeraten
2.52 Endrohrenschaltung bei Aufnahmebetrieb

als Hochfrequenz-Generator
2.53 Schaltung des HF-Generators eines Studio-

Stereo-Tonbandgerates
2.54 Der EinfluB der Hochfrequenz-Vormagneti-

sierung auf die Aufnohmequolitot
2.6 Stereo-Tonkopfe und deren Einstellung
2.61 Spaltlage
2.62 Obersprechdampfung
2.63 Spurbreite bei Stereok8pfen
2.64 HandelsObliche Stereo-Tonkr5pfe
2.65 HondelsObliche Laschkopfe fOr Stereobetrieb
2.66 Justierbander fur Stereo-Tonbandgerote
2.67 Einstellung der Spurlage (Kopfhohe)
2.68 Einstellung der Spalt-Senkrechtstellung
2.7 Anforderungen on die Laufwerke

hochwertiger Stereo-Tonbandgerthe
2.8 Entzerrungs-Normsystem
2.81 Entzerrung und BandfluB-Frequenzverlauf
2.82 Mikrosekunden, Zeitkonstante, Obergangs

frequenz
2.83 Die neue Grundig-Entzerrungsnorm
2.9 Moderne Betriebstethnik und Sonder-

verfahren mit Stereo-Tonbandgeraten
2.91 Diowechsel-Steuerspur bei Zweikanal- und

Stereo-Tonbandaufzeichnungen
2.92 Ein Stereo-Mischpult mit Richtungsmischer
2.93 Ein mehrkanaliges Stereo-Mischpult mit

Richtungsregler
2.94 Playbook und Multi -Playback
2.95 Mehrfach-Oberspielungen bei einem Voll-

Stereo-Tonbandgerat mit getrennten Sprech-
und Wiedergabekopfen

2.96 Mono-Spurzusammenschaltung
3. Die Stereo-Scballplaftentedsnik
3.1 Zum Prinzip der Stereo-Schallplatte
3.11 Zwei getrennte Schallinformationen in

einer Rille
3.12 Prinzip des Schneidens einer Stereo-

Schallplotte
3.13 Kompatibilitot von Stereo-Tonobnehmern
3.14 Aufzeichnung der Bosse
3.15 Aufbau eines Stereo-Schollplattenschreibers
3.2 Aufbauarten und Arbeitsweise von Stereo-

Tonobnehmersystemen
3.21 Grundsatzliche Aufbauweisen
3.22 Abmessungen und Auflagekroft der

Stereo-Abtostnadel
3.23 Die ROdcstellkraft
3.24 Die Schneidkennlinie bei Stereo-

Schallplatten
3.25 Obergangsfrequenzen und Mikrosekunden
3.26 Schnelle und Abtastsponnung
3.3 Anforderungen an das Laufwerk moderner

Stereo-Plattenspieler
3.31 Messung der Rumpelstorung von Platten-

spieler-Laufwerken
3.32 Erforderlicher Rumpel-Storobstand
3.33 Gleichlaufabweichungen und deren Messung
3.4 Messungen an Stereo-Tonabnehmern
3.41 MeBbedingungen
3.42 Ausgangssponnung
3.43 Obersprechen
3.44 Frequenzgong
3.45 Intermodulationsverzerrungen
3.46 Messungen on Magnet -Stereo.

Tonabnehmersystemen
3.5 Geeignete Plattenspielerloufwerke und

Tonabnehmer fur Stereo-Wiedergobe
3.51 Laufwerke und Tonabnehmer fur einfache

Stereo-Anlagen
3.52 Laufwerke und Tonobnehmer fur mittlere

Stereo-Anlagen
3.53 Laufwerke und Tonobnehmer for groBe

Hi-Fi-Stereo-Anlogen
3.6 Die dreipolige Normbuchse fur Stereo-

Plottenspieler-Eingang
4. Hi-Fi-Stereo-Verstrirkerfechnik
4.1 Eigenschaften von Industriegeroten
4.2 Schaltungseinzelheiten von Stereo-

Verstarkern
4.21 Eingangsschaltungen kompletter Stereo-

Verstarker
4.22 Klangregelstufen bei Stereo-Verstarkern
4.23 ,lout-Intim-Schalter" in Stereo-

Vorverstorkern
4.24 Beispiel fOr einen einsteckbaren Transistor-

Stereo-Vorverstarker fOr niederohmige
magnetische Tonobnehmer

4.25 Schaltung der AnschluBbuchsen bei Stereo-
Verstarkern

4.3 Beispiele kompletter, ouch for den Selbst-
bau geeigneter Stereo-Verstarker

4.31 Ein kleiner Stereo-Verstarker mit 2 x ECL 86
4.32 Ein Stereo-Hi-Fi-Gegentaktverstorker mit

2 x ELL 80-Endstufen
4.33 Ein 2 x 15 Watt-Hi-Fi-Stereo-Endverstarker

mit 4 x EL 84
4.4 Sonderschaltungen von Industrie-Stereo-

geraten
4.41 Stereo-Eintokt-Endstufen fOr gemeinsamen

Tiefton-Lautsprecher

4.42 Stereo-Verstarker mit Gegentakt-BaB-
Endstufe

4.5 High-Fidelity-Stereo-Anlagen nach dem
Bausteinprinzip

4.6 Lautsprecher fur Hi-Fi-Stereophonie
4.61 Lautsprecher-Kombinationen far den

Selbsteinbau in Stereoanlogen
4.62 Verwendung von Lautsprecher-

Einzelsystemen
4.63 Gehouse-Loutsprecher-Kombinationen
4.64 Anordnung der Stereo-Lautsprecher
4.65 lautsprecher-Steckverbindungen
4.66 PrOfung der lautsprecher-Polung
4.67 Die Phasenlage bei StereoLoutsprecher-

Wiedergabe

5. Sonderverfahren in der Stereotechnik
5.1 Stereo-Wiedergabe mit Nocl,hnlleffekt
5.11 Wirkungsweise der Halleinrichtungen
5.12 Einschaltung in Stereo-Verstarker
5.13 Gegenphasige Halleinspeisung
5.14 .Phantom-Lautsprecher"
5.2 Summe-Differenz-Stereotechnik
5.21 Zum Prinzip des Verfahrens
5.22 Die Entstehung von Summe und Differenz
5.23 Die Wiedergewinnung der Links- und

Rechts-Signole
5.24 Polumkehrung
5.25 Beliebige Einfuhrung der Umwandlungs-

glieder in die beiden Kangle
5.26 Wirkungsweise des MS-Verfahrens und

Bildung von Summe und Differenz beim
XY-Verfahren

5.27 Umwandlungsstufe fur Summe-Differenz-
Verfahren mit Phasen-Umkehr-Rohren

5.28 Veranderung der Basisbreite durch einen
Regler im Differenzkonal (Stereo-Facher")

5.29 Scholtung eines Stereo-Richtungsmischers
fur Aufnahme-Studios

5.210 Summe-Differenz-Umwandlung bei
90 kStereo-Schallplatten-Schneidkopfen

5.211 Summe und Differenz bei der oszillographi-
schen Darstellung des Stereo-Schollplatten-
verfahrens

5.212 Ellipsenschrift mit Summe-Differenz-
Verfahren

5.213 Einfoch-Gegentakt-Endstufe mit Stereo-
Eigenschaften

5.3 Stereo-Rundfunk, ein kurzer Oberblidc
5.31 Erweiterung vorhandener UKW-FM-

Rundfunkgerote auf Stereo-Emofanq
5.32 Erstes Stereo -Studio for deutschen Sender
5.4 Ein Stereo-Aufnohmeverfahren mit Ober-

traoung einer Rauminformation und Ver-
breiterunq der Basis ouch bei kleinerem
lautsprecherobstand

Erklarung einiger AbkOrzungen

Sachregister

Tabellen

Tab. 1 Dezibel und Sponnungsverhaltnisse von
Dompfung und Verstarkung

Tab. 2a Daten von Zweispur-Stereo-Tonkopfen
Tab. 2b Daten von Vierspur-Stereo-TonkOpfen
Tab. 3 Loschkopfe fur Stereozwecke
Tab. 4 Verwendungsarten moderner Stereo-

Tonbandgerate
Tab. 5 Daten von Tonabnehmer-Magnet-

Systemen
Tab. 6 Daten von Schallplattenrillen
Tab. 7 Hi-Fi-Stereo-Verstarker des Boustein-

systems
Tab. 8 Daten der loutsprecherkombinationen

des Bausteinsystems
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Der GRUNDIG Tonband-KompaB zeigt
auf einen Blick die wichtigsten Funktionen und Handgriffe
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Die Fachzeitschrift
FUNK-TECHNIK" schrieb Ober den
Tonband-KompaB fur TK 45:
Moderne Tonbandgerbte bieten mit ihren vielfaltigen Moglich-
keiten der Aufnahme, Dberspielung und Wiedergcbe auf den
ersten Blick oft eine gerodezu verwirrende Folle von Betriebs-
arten, so doh der technische Laie nur zu leichf den Oberblidc
verliert. Zur Unterstutzung des Fochhondels halt GRUNDIG fur
dos Tonbondgerat 1K 45 den .Tonband-Kompah" bereit, der auf
einen Buick die widitigsten 18 Befriebsaiten und jeweiligen erfor-
derlichen Bedienungshandgr.ffe erkennen Wit. Der in Form einer
Drehsdteibe ousgefijhrte Tonbandkompor ist ober &Huber
hinaus ouch for den Tonbandamateur ein wichtiges Hilfsmittel,
urn bei seltener benutzten Aufnahmearten die jeweils zu betati-
genden Bedienungsgriffe mit einem Blick erkennen zu {carmen."
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Zwar ist der neue GRUNDIG Tonbandkoffer TK 46 spielend
Ieicht zu bedienen, aber nicht immer sind die zohlreichen
Moglichkeiten der Anwendung gleich gegenwartig. Doch
datUr gibt es den GRUNDIG TK 46 Tonband-Kompall, der
eine Geddchtnisstiitze und kurzgefofste Bedienungsanleitung
zugleich ist.

GRUNDIG TONBAND-KOMPASS
auch fur TK 46

Jedem TK-46-Gerat wird der Tonband-Kompat5 beigelegt. Er
ist auherdem von unseren Zweigniederlassungen und Werks-
vertretungen zu beziehen und kann vom Fachhandel gegen
eine SchuizgebUhr von DM -.20 ouch an Inferessenfen ab-
gegeben werden.
(Die Auflage des TK 45 Tonband-Kompat3 ist ubrigens restlos vergriffen
und nicht mehr nochlieferbor.)
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was Garin
der

1111begre re zta
Moglichkairten

TK 46
Getrennte Aufnahme-

und Wiedergabe-Kopfe.

Zwei Lautsprecher.

Grof3e Klangfulle.

Stereo, Multiplay und

Echo ohne Zusatzgeriite.

Vierspurausfuhrung.

TK 47
Wie TK 46, mit den

gleichen Moglichke.ten

und Finessen, jedoch in

Zweispurausfiihrung in

Kurze lieferbar.

Die Aufnahme urheberrechtlich geschutz-
ter Werke der Musik und Literatur ist
nur mit Einwilligung der Urheber oder
deren Interessen-Vertretungen, wie z. B.
GEMA, Schallplatten-Hersteller, Verleger
usw. gestattet.

DER WELT GROSSTE TONBANDGERATE-WERKE


