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TIC 19 automatic
Eine Automatik-Schaltung soli nicht nur bei Sprachdarbietungen die Aufnahme richtig aussteuern, also den
richtigen Pegel einstellen und Ubersteuerungen verhiiten, sondern ouch originalgetreue Musikaufnahmen
ermoglichen. Musik, so wie sie wirklicF ist, mit alien Feinheiten der Dynamik, den genauen Abstufungen
zwischen Pianissimo und Fortissimo.

Wiihrend bei Sprachaufnahmen eine Nivellierung des Pegels nicht nachteilig und meist sager erwiinscht ist
(Beispiel: Einfache Aussteuerungs-Autornatikschaltungen, hauflg angewandt bei Diktiergerotent wiirde einc
derart arbeitende Automatik bei Musikaufnahmen erhebliche Dynamikverzerrungen zur Folge hoban. Die
Aussteuerungs-Automatikschaltung des GRUNDIG Tonbandkoffers TK 19 automatic behalt dagegen alle
feinen Abstufungen, wie sie vom Komponisten und lnterpreten dem Originalwerk mitgegeben wurden, in
vollem Umfange bei. Es stellt sich automatisch der richtige Pegel ein, ohne daB Ubersteuerte oder im
Rauschpegel liegende Aufnahmen zu befUrchten sind oder die Dynamik nivelliert wird. Die Technik dieser
neuen Schaltung wird im Rahmen des Beitrages Uber den Tonbandkoffer TK 19 automatic auf den Seiten
505 bis 514 dieses Hoftes miller erldutert.

frotl Zu welt ausgesteuert: Bei den lautesten Stellen Uberlappen sich die Leuchtfelder des
Magischen Auges. Die Aufnahme erhalt hier einen starken Klirrfaktor.

(grau) = Zu wenig ausgesteuert: Die Aufnahme ist insgesamt zu leise und geht stellenweise im
Rauschpegel unto,. Bei den lautesten Stollen zeigt dos Magische Auge keinen Volk
ausschlag.

(griin) = Richtig ausgesteuert: Bei den lautesten Stellen sind die Leuchtfelder des Mogischen
Auges gerade geschlossen. Die Aufnahme ist rausch- und verzerrungsfrei. Beste Ton-

qualitat und voile, unverflachte Dynamik.
Dieses ist nicht nur mit diner genau vorgenommenen Bedienung von Hand maglich,
sondern bietet ohne Reglerbedienung und ohne Beobachtung des Magischen Auges genou
so die Schaltung des GRUNDIG TK 19 automatic ID. B. P. ang.t.
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T 300  T 305  S 300  S 305
In Gestaltung und Technik
dem Fortschritt voran
 GRUNDIG Volltransistor UHF -Tuner

Bestuckt mit zwei modernsten Mesa-Transistoren bietet dieser
GRUNDIG UHF -Tuner eine extrem niedrige Rauschzahl.
Hinzu kommt die auf3ergewOhnlich hohe Konstanz der Oszillator-
freguenz durch Fortfall der Erwarmung.
Al le neuen GRUNDIG Fernsehempfanger sind mit diesem Voll-
transistor-UHF-Tuner ausgestattet und bieten somit hochste
Empfangsempfindlichkeit bei kleinstem Antennenaufwand.
Auf den Seiten 492 ... 494 bringen wir die technischen Einzelheiten.

 VierstufigerBildiFVerstarkermitTransistoren
GRUNDIG setzt Transistoren in Fernsehempfanger stets dort ein, wo
sie ohne Verteuerung echte Vorteile be; gleichzeitigem Gewinn an
Betriebssicherheit bieten.
Der bandfiltergekoppelte Bild-ZF-Verstarker stellt mit der Verwen-
dung von einer Regelrehre und drei Transistoren nicht nur in Bezug
auf die Betriebssicherheit einen Fortschritt dar, sondern bietet dutch I;

seine vier Verstarkerstufen gleichzeitig eine hohe Empfangsleistung n

und hervorragende Trennscharfe.
Im Ton-ZF-Versiarker wird ein Transistor mit besonders guter
Begrenzerw;rkung benutzt.
Naheres auf den Seiten 495 ... 496 dieses Heftes.

 Vollautomatik fur Bild und Zeile
Die schon von den Luxusgeraten der Vorjahre bekannten Schal-
tungen fiir automatische Bild- und Zeilensynchronisation werden
jetzt ouch bei den preisigunstigen Geraten der Zauberspiegel-
Sonderklasse angewandt.
Das bedeutet eine noch grofsere Bedienungsvereinfachung und ein
immer stabiles Bild ohne Nachstellzwang.
Einzelheiten dazu werden auf Seite 498 dieses Heftes gebracht.

 GRUNDIG Service-Zeilentrafo (zu unserem Titelbild)

Servicegerecht dos ist eine Forderung, die trotz Vervollkomm-
nung der Technik und der Betriebssicherheit eine grofye Bedeutung
hat, denn irn Reparaturfall ist die Arbeitszeit der teuerste Faktor.
GRUNDIG ging wieder, wie schon bei Einfuhrung des Service-
Klappchassis, einen Schritt voran:
Der steckbare Zeilentrafo laht sich ohne abzulOten wie eine Rohre
herausziehen und in wenigen Minuten auswechseln.
Auf den Seiten 499... 500 wird es gezeigt

 Neue Bildrahre ohne Schutzscheibe
In alien neuen 59-cm-GRUNDIG-Fernsehgeraten werden M- und
P-Bildrohren verwendet, die keine Schutzsdieiben mehr erfordern.
Der grolye Vorteil: Ein kratzfester und stauofreier Bildschirm. Keine
Mehrfachreflexionen.
Ein Metallmantel (M) bzw. eine Glasfaser-Polyesterschicht (P) machi
diese neuen Bildrohren impiosionssicher.
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der GRUNDIG

 Starke Zeilenendrohre PL SOO
Alle neuen Fernsehempfanger mit dem GRUNDIG
Service-Zeilentrafo verwenden die PL 500. Sie bietet
eine grofw Leistungsreserve und somit hohe Betriebs-
sicherheit.

 Alle 12 VHF-Kandle sind empfangsbereit
Das ist wicht:g, da neuerdings ouch im Kanal 12 Fern-
sehsender arbeiten.

 UHF -Taste und UHF-Schwungradantrieb
Somit Ieichte und schnelle Programmwahl.

,:itt46erspie&et-

dowcierldotsse

Fernsehempfanger T 300, T 305, S 300, S 305

 Ein-Aus-Drucktaste
Sofort nach dem Einschalten die richtig eingestellte
Lautstarke, da der Netzschalter nicht mil dem Lout-
starkeregler kombiniert ist.

 Zweiter, von Hand einstellbarer Grundhelligkeitsregler
fiir den UHF-Empfang
Einmal (bei der Aufstellung des Gerates) richtig ein-
gestellt, stimmt der Helligkeitseindruck bei VHF- und
UHF-Empfang stets 0berein. Kein Nathstellen des
Helligkeitsreglers beim Umschalten von einem zum
anderen Programm.

Fernregler-Anschlull

 Krattige 4-Watt-Tonendstufe
Sie sorgt zusammen mit dem GRUNDIG Superphon-
Lautsprecher fur eine Oberzeugende Klangfulle.

,01--t40-04+eo1ytit-&er4i.4e

 Neben BiId- und Zeilenfrequenz-Automatik
sind in den neuen GRUNDIG Fernsehempfangern der
Sonderklasse folgende

 Automatikschaltungen
vorhanden:

 Stabilisierung fur Hochspannung und Bildbreite
Damit entstehen ouch bei Netzspannungsschwankun-
gen keine Bildgrahen-Verzerrungen.

Die Mar gegliederte, iibersichtliche Bedienungsleiste der Gerate T 300 und S 300

 Neue Ausschalt-LeuchtpunktunterdrOdcung
Naheres daruber auf Seite 497 dieses Heftes.

 Impulsgetastete Regelung mit neuer Kontrastautomatik
Optimaler Feldstarken-Ausgleich und ein konstantes
BiId.
Ferner sind folgende widitige Sdialtungsmerkmole vor-
handen:

 Schwarzsteuerung
Originale Ubertragung aller Helligkeitsabstufungen
innerhalb der Sendungen.

 Zweistufiges Amplitudensieb
Zweiseitige Begrenzung und dadurch einwandfreie
Form der Synchronimpulse, was der Bildstabiliteit
zugutekommt.

Transistor- und RiihrenbestOdcung
12 Rahren (Bildrahre A 59-11 W bzw. A 59-12 W)
6 Transistoren
3 Varistoren
7 Dioden und Gleichrichter
1 Glimmlampe

Uber die wichtigsten
technisdsen
Neuerungen
berichten unsere
nachstehenden
Beitrage.

Das Gesamt-
sdsaltbild dieser
Gerategruppe
linden Sie auf den
Salton 502 ... 504
dieses Heftes

und selbstverstandlich ouch in diesem Jahr
dos bevreihrte GRUNDIG Klappchassis, in drei
Stellungen einrastbar
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Nach der Welt-Pionierleistung vom Friih-
jahr 1962 (Transistor-UHF-Vors'ufel nun

Der

volltransistorisierte

(GRUI1DIG)

UHF -Tuner
In samtlichen neuen GRUNDIG Fernseh-
gerdten wird ein volltronsistorisierter
UHF -Tuner eingebaut. Er ist gegliedert
in UHF-Vorstufe, UHF-Bandfilter und
selbstschwingender Mischstufe. In bei-
den Stufen wird der Siemens Mesa -
Transistor AF 139 verwendef. Bild 1

zeigt den mechanischen Aufbau des Tu-
ners. Das bewahrte Prinzip der induktiv
abgestimmten 4-Kreise wurde beibe-
halten. Ein glanzverzinntes Stahlgehause
mit hartgeloteten Trennwanden sorgt fijr
die erforderliche Stabilitat.
Gegeniiber Rohrentunern besitzt der mit
Transistoren bestadde UHF -Tuner eine
Reihe bedeutender Vorteile.

F 16

111101

I 14

12

10

8

6

4

2

-t -

AF 139
Vorstufe

AF 1397'
Misch- und Oszillatorstufe

Bild 1 Der Innenaufbau des GRUNDIG UHF -Tuners. Abbildungen vom Innenaufbau der Mesa-
Transistoren (AF 139) brachten wir im Heft Juli 1962, Seiten 377, 378

Niedrigste Rauschzahl
Durch die Verwendung des AF 139 in
der UHF-Vorstufe erreicht man eine be-
deutend niedrigere Rauschzahl (Bild 2)
und damit grof5ere Empfindlichkeit. Die-
ser Weg wurde erstmals schon vor einem
Jahr beim GRUNDIG Fernseh-Boy" 48 P
100a mit Erfolg beschritten.
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Bild 2 Streubereich der Gesandrausclizahl des UHF -Tuners
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Bild 3 Abhangigkeit der Oszillatorfrequenz von der Umgebungstempe-
ratur. Die gestrichelte Linie zeigt die im Tuner maximal vorkom-
mende Temperatur bei 35° C Raumtemperatur
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Hohe Frequenzstabilittit
Durch die Verwendung von Transistoren
sind ferner die elektrischen Werte der
UHF -Tuner aufwrordentlich gleichmafyig.
Neu ist bei der vorliegenden Ausfuhrung
des UHF -Tuners die selbstschwingende
Mischstufe, ebenfalls bestrickt mit einem
AF 139. Als grahter Vorteil ist die sehr
gute Stabilitat der Oszillatorfrequenz zu
werten. Da dieser Tuner praktisch keine
Egenerwarmung besitzt (die Gesamt-
verlustleistung betragt nur 65 Milliwatt!)
und er im Geratechassis an gunstiger
Stelle angeordnet ist, betragt die Tem-
peraturerhohung des UHF -Tuners max.
10° C gegeniiber der Raumtemperatur.
Wie Kurve Bild 3 zeigt, ist die Verstim-
mung der Oszillatorfrequenz im ungijn-
stigsten Fall in Kanal 60 nur max. 150
kHz, also vollkommen unbedeutend.
Nach tieferen Kanalen wird die Verstim-
mung noch Beringer und betragt in Ka-
nal 21 nur 40 kHz. Ebenso erfreulich ist
die Unabhangigkeit der Oszillatorfre-
quenz von der Betriebsspannung. Der
UHF -Tuner wird mit 12 Volt Ober einen
gemeinsamen Vorwiderstand von 33 kf.2
for beide Stufen aus der hohen Anoden-
spannung von 200 V befrieben. Dadurch
ist der Strom praktisch allein durch den
Vorwiderstand bestimmt und gut stabi-
lisiert. Schwankungen der Betriebsspan-
nung um 100/o wirken side auf die Oszil-
latorfrequenz im ungunstigen Fall (Kanal
60) nur um 150 kHz aus, wie Mid 4 zeigt.
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Bild 4 Abhangigkeit der Oszillatorfrequenz von der Betriebssp
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Bild 5 Spannungsversteirkung des UHF -Tuners corn Antenneneingang
zum ZF-Ausgang

Betriebssichere Transistoren
Als weiferer Vorfeil gegenOber Rahren-
funern 1st die ungewahnlich hohe Be-
triebssicherheif der Mesa-Transisforen zu
bewerfen. Dadurch war es Oberhaupt
erst maglich, die Transistoren direkt in
die Schaltunq einzulaten, so dal) sich bei
UHF durch Wegfall starender Zuleifungs-
induktivitaten optimale Verhalfnisse er-
geben.
Durch Verwendung der selbstschwingen-
den Mischstufe isf die Gesamfverstar-
kung des UHF -Tuners wesentlich grafyer
als bei den bisher verwendeten Tunern
mit Diodenmischstufe (Bild 5). Dies isf
zwar hinsichflich Rauschzahl bzw. Emp-
findlichkeit nicht erforderlich, gestatfet
aber eine lose ZF-Einkopplung in die
bei UHF-Betrieb als ZF-Versfarker arbei-
tende VHF-Mischstufe, so daf) man ohne
Umschalfer auskommt.

Hohe Splegelselektion, somit geringe
Nebenempfangssforungen
Die Spiegelselektion des UHF -Tuners
befragt > 40 dB, wie Bild 6 zeigt. Bei
UHF-Tunern konnen prinzipiell Neben-
empfangsstellen auftrefen, die durch
Mischung der Oberwellen des Nufz-
signals mit den Oberwellen des Oszilla-
tors die ZF ergeben.
Etwas unterhaib des Nutzsignals fritt die
starkste Nebenempfangsstelle auf. Sie
ergibt sich durch

2 fo- 2 fe ZF,

isf jedoch nur bei sehr darken Eingangs-
spannungen erkennbar und tritt gegen-
Ober dem Nutzsignal nur mit einem Ab-
stand von - 50 dB in Erscheinung.
Die Oszillatorsforstrahlung (Bild liegt
mit Sicherheit unter dem von der Bun-
despost geforderten Wert und wird
serienmaf3ig durch Messung der Star-
spannung am Antenneneingang kon-
trolliert.
Bild 8 zeigf schliefylich noch an Hand
eines Smith-Diagramms die Eingangs-
impedanz des Tuners. Das Stehwellen-
verhaltnis liegt bei m < 2; die Ein-
gangsimpedanz ist leicht induktiv.

90

loll

50

16

500 650

Bild 6 Spiegelselektion des UHF -Tuners

Schaltungsbeschreibung
Bild 9 zeigt das Gesamtschaltbild des
GRUNDIG Volltransistor-UHF-Tuners 22.
Das Antennensignal gelangt Ober einen
UHF-Ferrifikertrager 240'60 Q, der auf
die Antennenanschluhplatte montiert ist,
und einen Trennkondensator von 20 pF
auf den Emitter der Vorstufe AF 139.
Beide Transisforen arbeiten in Basis-
schalfung. Diese ist wegen der hoheren
Verstarkung im UHF-Gebiet vorteilhaft.
Der Arbeitspunkt der Vorstufe ist mit
dem Basisfeiler- und Emittervorwider-
stand auf Rauschminimum eingestellt.
Der Collector ist Ober einen 4-pF-Kon-
densator an dos UHF-Bandfilter gekop-
pelt, urn optimale Betriebsdampfung der,
Bandfilters zu erreidien. Um eventuelle
Schwingungen der Vorstufe bei offenem
Eingang zu verhindern, ist die ?./4-Dros-
sel des Collectors zur Halffe auf einem
Messingniet befestigt und dampft ge-
ringfOgig den Collectorkreis. Das UHF-
Bandfilter wird kapazitiv und induktiv
abgeglichen. Die Kopplung der beiden
Kreise geschieht kapazifiv Ober einen
Koppeldraht. Die Bandbreite betragt
7 ... 10 MHz SS.
Die selbstschwingende Mischstufe arbei-
tet ebenfalls in Basisschaltung. Das UHF-
Bandfilter isf lose Ober 0,5 pF an den

Bild
Smith-Diagramm der Eingangsimpedanz

Bild 7 Streubereich der Oszillator-Starstrahlung
"or des UHF -Tuners

770 750 ne

790

-71,401

Emitter der Mischsfufe gekoppelf; der
Oszillatorkreis liegf Ober 10 pF am
Collector.

Zur Ezielung eines genauen Gleichlaufs
ist die Oszillator-Abgleichschleife on
einem Abgriff des Leitungskreises ange-
schlossen. Die Ruckkopplung des Collec-
tors auf den Emitter geschiehf ohne
aulyere Baufeile nur durch die Kopplung,
die das hochliegende Transistorgehause
verursacht (Bild 10). Sie ist vollkommen
ausreichend fur den UHF-Bereich. Die
Phasenkorrekturspule am Emitter der
Mischstufe ist so dimensioniert, dal, der
Oszillator Ober den ganzen Bereich fast
konstant schwingt und nicht zu Kipp-
schwingungen neigt. Die ZF wird am
Collector Ober eine -4,4-Drossel ausge-
koppelf. Der ZF-Kreis 1st aus Starstrah-
lungsgrunden in einer getrennten Kam-
mer untergebracht. Der Widersfand 470
Ohm bedampft den ZF-Kreis. Er ist not-
wendig, da sich bei starkem Eingangs-
signal die Ausgangsimpedanz der selbst-
schwingenden Mischstufe anderf. Er ga-
rantiert eine gleichbleibende ZF-Kurve
bei stark unterschiedlichen Eingangs-
spannungen.

Ober den Me4punkt M laryf sich das
anschlielyende ZF-Bandfilter abgleichen
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Bild 9 Gosamtschaltung des GRUNDIG Volltransistor UHF -Tuners 22

Das ZF-Signal des UHF -Tuners gelangt
Ober einen Leifkreis, der zusammen mit
dem ZF-Kreis des UHF -Tuners ein brei-
tes Bandfilfer bildet, auf die bekannte
ZF-Bruckenschaltung im Gitterkreis der

Hinweise fur den Service
Transistor -Tuner zeichnen sich durch eine
hohe Betriebssicherheit aus. Solite jedoch
aus irgend einem Grund auf UHF der
Empfang ausbleiben oder mangelhaft sein,
so ist folgendermahen vorzugehen:
1. Betriebsspannung des UHF -Tuners mes-
ren. Sie Iiegt hinter dem Vorwiderstand

AF 139 9246-062
701

1.5k 5,6k
R24 R25

2n
IC211

0
0 V3"5

336
R27

200V

126
R26

PCF 80 im VHF -Tuner. (Siehe Gesamt-
schaltbild der GRUNDiG Fernsehemp-
fanger T 300, S 300, T 305, S 305, auf den
Seiten 502 ... 504 dieses Heftes).

W. Klein

bei Transistor - UHF - Tunern
33 kit zwischen 10 und 14 V, entsprechend
200... 220 V an + D. Der Gesamtstrom
des UHF -Tuners betragt 5,5 ... 6 mA.
2. Abtrennen der ZF-Ausgangsleitung (Ab-
schirmkabel) des UHF -Tuners und Anschluf3
des ZF-Ausgangs Ober ein abgeschirmtes

(Fortsetzung auf Seite 529)

0' 0300

C36 TC"
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1C 37
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111
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47011
R28 1 9244- 301

Neroinik-Non<1.
1:11110

01

0

C3
"fr 325p

ZF

Biid 10 Die Transistor-Eigenkapaziteiten bewirken
dos Schwingen des Oszillators

Das untensfehondo Bild :Mgt den T 300 bei abgenommoner Riickwand. Rehren, Einstellroglor, Hilfsroglor, Spannungspunkte und MoBanschlusso sind
cleaffich auf don Druckschaltungsplatton gstk idioms. Altos ist iibersichtlich aufgobaut und leicht Ein servicegerechtes Chassis.
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Bild-ZF-Verstarker mit Transistoren
AF 114

EF 85 +

AF 114 AF 118
rLI

Bild-ZF

Erhohte Betriebssicherheit  4 IF-VershEirkerstufen

Vor einem Jahr wurde in einigen netz-
betriebenen GRUNDIG Fernsehempfan-
gern erstmalig der Ton-ZF-Versfarker mit
einem Transistor bestUckt. Inzwischen
liegen derart gunsfige Erfahrungsberichfe
vor, dal, es zwedcmahig schien, im Bild-
ZF-Verstarker ebenfalls Transistoren zu
verwenden. Das ist bei alien neuen
GRUNDIG Fernsehgerafen jetzt durch-
gefuhrf, wie dos Gesamtschaltbild der
Fernsehempfanger T 300, S 300, T 305,
S 305 auf den Seiten 502,504 zeigt.

In einem netzbetriebenen Geraf besteht
grundsafzlich kein Zwang, alle Stufen zu
transistorisieren. Man kann daher die
technisch und wirtschaftlich giinsfigste
Losung wahlen. So ist die este Stufe des
hier beschriebenen Bild-ZF-Verstarkers
am Eingang mit einer Regelrohre EF 85
bestudcf, auf die drei bandfiitergekop-
peite Verstarkersfufen, bestiickt mil den
Transistoren AF 114, AF 114 und AF 118,
foigen (Bild 1). Zumindest bis heute steht
nosh kein Regeltransistor zur Verfugung,
der beim Regeln einen so geringen Ein-
fluf3 auf die Durchla4kurve des ZF-Ver-
starkers hat, wie es bei Regelrohren
selbsfverstandlich isf.

For die weiteren Verstarkerstufen reichen
die Eigenschaften von modernen HF-
Transistoren nicht nur aus, sonden es
ergeben sich bemerkenswerte Vorfeile,
ganz abgesehen davon, dah Rehren-
ausfalle mit Verminderung der Rohren-
zahl abnehmen,

Stabile Betriebsverhaltnisse
Da eine hohe Speisespannung zur Ver-
higung steht, 16131 sich durch einen gro-
hen Emitterwiderstand eine ausgezeich-
nete Stabilisierung erreichen. Thermische
EinflOsse spielen praktisch keine Rolle.

Der hohe Ernitterwiderstand bestimmt
°nein den Strom durch den Transistor
(Bild 2J; der Basisspannungsteiler legt
die Betriebsspannung des Transistors
fest. Diese Art der Stromversorgung hat
sich seit der Einfuhrung im vergangenen
Jahr so gut bewahrf, daf3 alle ZF-Tran-
sisforen auf diese Weise gleichstrom-
mahig versorgt werden.

Temperaturunabhangig durch geringe
Erwarmung
Breitbandige Rohren-ZF-Versfarker in
Fernsehempfangern miissen mit den R8h-
ren und Schaltkapazitaten als Schwing-
kreiskondensatoren auskommen, wenn
man hohe Versfarkungen erreichen will.
Transistoren sind gegenijber R8hren nie-
derohmige Bauelemente. Die daran an-
geschlossenen Schwingungskreise miissen
entsprechend angepa4t werden, was auf
grof3ere Kreiskondensatoren hinauslauft.

Bild 1
Der Aufbau des mit Transistoren bestikkten

GRUNDIG Bild- und Ton-ZF-Verstorkers

Diese Kondensatoren ermoglichen durch
entsprechende Auswahl des Dielektri-
kums eine Temperaturkompensation der
Bandfilterschwingungskreise. Da die
Transistoren und daran angeschlossene
Widerstande erheblich weniger Leistung
aufnehmen als bei entsprechendem Roh-
renbetrieb, werden die ZF-Filter ouch
nicht mehr so erwarmt. Zusammen mit
der Temperaturkompensation hat der
neue ZF-Verstarker eine Stabilitat der
Durchlal3kurve, wie sie vorher nicht mog-
lich war. Die geringere Erwarmung dijrffe
sich ouch vorteilhaft auf die Lebens-
dauer und Storanfalligkeit des Gerates
auswirken. le geringer die Erwarmung,
urn so spater hat man mit Alferungs-
schaden zu rechnen.

Neutralisation erUbrigt sich
Da die Verstarkung pro Stufe klein ge-
halten wurde, konnte auf eine Neutrali-
sierung verzichfet werden. Das verein-
facht die Fertigung und erleichtert den
Service. Solite einmal ein Transistor er-
setzf werden mOssen, so dijrfte sogar ein
Nachgleich in den meisten Fallen un-
notig sein; eine Clberprijfung kann aber
nicht schaden. Wer den Abgleich rehren-
bestockter ZF-Verstarker beherrscht, wird
ouch mit dem transistorisierten ZF-Ver-
starker keine Schwierigkeiten haben.

Einfacher Abgleich
Alle Bandfilter und der Einzelkreis zwi-
schen der ZF-Rohre und dem folgenden
Transistor werden symmetrisch zur Fre-

AF 116

Ton-ZF

O
ao

quenz 36,4 MHz abgeglichen. Alle Traps
sind vor den Transistoren angeordnet,
mogliche lThersteuerungen der Transi-
storen durch unerwanschte Storfrequen-
zen werden so ausgeschalfet.

Storspitzen-Begrenzung
Der letzte Bild-ZF-Transistor AF 118 wird
mit erhohter Spannung und erhohtem
Strom betrieben, weil er ja eine entspre-
chende Leistung an den Videogleichrich-
ter liefern mut,. Die Schaltung wurde so
ausgelegt, dal, bei maximalem Kontrast
mit Sicherheif ein unverzerrtes Video -
signal zur Verfugung steht. Durch Sfor-
impulse hingegen werden die Transisto-
ren schnell ins Sattigungsgebiet ge-
steuert. Die Storimpulse itherragen somit
dos Nutzsignal nicht mehr wesenflich und
sie bleiben vor allem kurz. Das Ampli-
tudensieb wird dadurch nicht unwesent-
lich entiastet.

Bewahrter Transistor-Ton-ZF-Verstarker
mit nosh besserer Begrenzerwirkung
Die Transistor - Ton - ZF - Versfarkerstufe
entspricht im wesentlichen der bewahrten
Schaltung der GRUNDIG Fernsehemp-
fanger FT 205/FS 205. Der Ratio-Detektor
ist jetzt allerdings mit Germaniumdioden
bestudd, da die PABC 80 nicht mehr ver-
wendet wird. Mit R 213 (10 kW kann
man den Ratio-Detektor auf beste Be-
grenzerwirkung einsfellen. Die Begren-
zerdiode am Eingang des Ton-ZF-Ver-
starkers hat einen eigenen Spannungs-
teiler erhalten, und die Verzogerungs-
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spannung daran wurde so niedrig ein-
gestellt, claf) die Begrenzerwirkung der
Diode schon bei kleinen HF-Spannungen
einsetzt. So konnte der Basisspannungs-
teiler gegenuber der bisherigen Schal-
tung hochohmiger und auf einen Elektro-
lyikondensator an der Basis des Transi-
stors verzichtet werden. Wegen weiterer
Details der Transistor-Ton-ZF-Verstarker-
stufe sei auf die Ausfiihrungen in den
,,GRUNDIG Technische Informationen",
Heft Mai 1962, Seiten 350 ... 353, ver-
wiesen.

Worauf man beim Service achten mutt
Was bereits bei der Beschreibung der
Transistor-Ton-ZF-Verstarkerstufe im FT
FS 205 (GRUNDIG Technische Informa-
tionen, Heft Mai 1962) gesagt wurde,
sei wegen der Wichtigkeit nochmals
wiederholt:
Es ist manchmal ublich, gewisse Fehler, z.
B. Schwingerscheinungen, fehlerhafte Ab-
leitkondensatoren oder ahnliches zu suchen,
indem verdachtige Punkte nach Masse ab-
geblockt werden. Aus den obigen Ausfuh-
rungen ist diese Prozedur absolut unzulas-
sig. Wie ouch bei Rohrengeraten zweck
maf)ig, muff vor jedem Eingriff in die Schal-
tung dos Gerat ausgeschaltet werden, ein
evtl. einzulotender Kondensator und die
Kondensatoren des Netzteils mussen en: -
laden sein. Es hot sich gezeigt, doff insbe-
sondere ein mit HF beaufschlagter Transi-
stor bereits durch den Ladestromstof) eines
5-nF-Kondensators zerstort werden kann.
Erfahrungsgernaf) ist dies praktisch die ein-
zige Moglichkeit, den Transistor zu gefahr-
den. Deshalb wurde hier in aller Ausfuhr-
lichkeit darauf eingegangen.

Von der Schaltung her sind alle Vor-
sichtsmafmahmen getroffen, urn mogliche
Schadigungen an Transistoren auch be;
Servicearbeiten zu vermeiden, z. B. wur-
den die Drossel 9240 803 und der Kon-
densator C 312 (2,2 nF) nur deshalb ein-
gebaut, damit nicht versehentlich beim
Kurzschluf) von C 313 (39 pF) Spannung
auf die Basis des folgenden Transistors
gelangen kann.

Einfache Transistor-PrOfmethode
Abgesehen davon, dot) die Ausfalle be;
Transistoren wesentlich geringer sind als
bei R6hren, lassen sich fast elle defekten
Transistoren durch einfache Gleichspan-
nungsmessung mit dem Rohrenvoltmeter
lokalisieren.
1st der Transistor in Ordnung,
dann ist die Basis 0,2-0,3 Volt
negativer als der Emitter.

Bild 2 Gleichspannungsverhaltnisse bei den im
Bild-ZF-Verstarker verwendeten Transistoren AF
114. Der durch den Transistor flieBende Strom
wird nahezu ausschlieBlich von den out dos Plus -
Potential D, 220 V =) fiihrenden hochohmigen
Widerstanden bestimmt. Dadurch ergeben sich
sehr stabile Verhiiltnisse.

ODurchlaBkurve
des Diodenfilters
HF-Einspeisung boi c"

®Bild-ZF-Ourchlankurve vom
Gitter der Rohr° EF 85 aus
HF-Einspeisung bei i"

ODurchlaBkurve
des Ratio-Detektors

(10)GroBe HF-Spannung mit
Amplitudenmodulation vom
Gitter der Video-Riihre aus
Die Begrenzung ist
deutlich sichtbar

ODurchlankurve der beiden
letzten Bild-ZF-Bandfi ter
1-1F-Einspeisung boi e"

Bild-2F-DurchlaBkurve
iiber alles"
Einspaisung uber
,Aufblasbecher" out Riihre
PCF 80 im Tuner

rio0 DurcklaBkurve corn Gitter
`-1--" der Video-Rohre aus

11
Disk

Bei einem Schluf) zwischen Basis und
Emitter steigt die Spannung am Emitter
gegen Masse gemessen bei den Tran-
sistoren Tr 1 und 2 (AF 114) bis auf 25
Volt, beim Transistor Tr 3 (AF 118) bis
auf 48 Volt und beim Transistor Tr 4 (AF
116) bis auf 40 Volt. Allerdings sind
diese erhohten Spannungen auch dann
zu messen, wenn der Collectorkre s un-
terbrochen ist.

Die im Schaltbild angegebenen 3asis-
und Emitterspannungen sind Anhalts-
werte. Wenn sie mehr als urn 2 Volt
Oberschritten werden und der Transistor
noch verstarkt, kann ein erhOhter Basis-
strom die Ursache sein. Haben sich die
Widerstande des Basisspannungs'eileis
nicht verandert, so muf) die Basisspan-
nung auf ihren angegebenen Wert zu-
ruckgehen, wenn der Transistor ousge-
lOtei wird. Bei Transistoren mit erhohtem
Basissirom besteht immer die Gefahr,
dal) sie vorzeitig ausfallen.

(5)DurchlaBkurve der drei
letzten Bild-ZF-Bandfilter
HF-Einspeisung bei 9"

Abgleich des
5,5-MHz-Sperrkreises

(6). Kleine HF-Spannung mit
Amplitudenmodulation vom
Gitter der Video-Riihre aus
Ohne Begrenzung

Bilder 3 bis 13
Oszillogramme des Bild-ZF-
Verstarkers.
Die gesamten Einspeisepunkte
sind identisch mit den Angaben
im Gesamt-Schaltbild (Seiten
502 ... 504 dieses Heftes) und
auf der Druckschaltungsplatte
als EinhCingeosen herausgefiihrt

Hohe Betriebssicherheit

Wie die Erfahrung zeigt, sind Transisto-
ren heute sehr zuverlassige Bauelemente,
sie konner daher ohne Bedenken wie
Widerstande oder Kondensatoren in die
Schaltung eingelotet werden. Man kann
sogar sager, sie sind weniger getahrdet
als Transistoren im Sockel. Ein Sockel
verleitet namlich dazu, Transistoren zu
wechseln, ouch wenn dos Gerat unter
Spannung steht. Und gerade dos ware
der sichere Tod so manchen Transistors.
Steckt man einen Transistor in einen
Sockel eines Geriates, dos unter Span-
nung steh', dann entladt sich der auf-
geladene Emitterkondensator Ober die
Basis-Emit-erstrecke, was zumindest zur
Beschadigung, wenn nicht zum Ausfall
des Transistors fithrt. EingelOtete Tran-
sistoren sind in Gereiten mit hohen Spei-
sespannurgen daher am besten vor ver-
sehentlichen Beschadigungen geschutzt.

G. Gisbert
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Neue Kontrastregelautomatik
mit Konstanthaltung des Schwarzwertes

Bei der Ublichen Schaltung der impuis-
getasteten Regelung fallen im synchro-
nisierten Zustand die Zeilenimpulse mit
den Zeilenrucklaufimpulsen zeitlich zu-
sammen. Diese positiv gerichtefen ROck-
laufimpulse werden an die Trioden-
Anode der als Regelspannungserzeuger-
stufe arbeitenden PCL 84 gelegt. Eine
Regelspannung kann also nur in der
Zeit dieses RUcklaufimpulses gebildef
werden; sie entsteht durch Gleichrich-
tung der positiv gerichteten Tastimpulse
an der Anoden-Kathoden-Strecke der
Tastrohre. Die Verstorkungsregelung ist
so eingestellt, dal} sie mit hoher Genau:g-
keit Uber einen grof3en Eingangsspan-
nungsbereich die Spitzen der Synchron-
impulse im Kennlinienknick der Video-
stufe fixiert.

Der Kontrast wird zurockgeregelt, indem
man am Gitter der Video-Verstdrker-
rohre eine negative Spannung einspeist.

Die getastete Regelung fixiert zwar im-
mer die Synchronimpulsspitzen, ober
nicht die sogenannte Schwarzschulter,
der fur den Bildinhalt malygeblichen
schwarzesten Punkt. Man sieht aus Bild
la deutlich, wie sich die Lage der
Schwarzschulter mit dem Kontrast andert,
und beim Zuruckregeln des Kontrastes
dos Bild ,,schwarzer als schwarz" wird.

Dies lafyt sich, wenn keine besondere
Schaltung benutzt wird, nur mit dem
Helligkeitsregler ausgleichen. Bei ver-
schiedenen alteren Gerdien wurden
schon Schaltungen verwendet, die die
Helligkeit nachsteuerten, so z. B. von
einer mit dem Kontrast regelbaren Ton-
ZF-Stufe, an deren gleitenden Schirm-
gitterwiderstand der Helligkeitsregler
angeschlossen war.

Unter anderem wurde auch zum Hellig-
keitsausgleich ein Tandemregler ver-

Videostule la (mA)

PCL 84
weill

Ugl (V)

Schwarz-
schulter

Schwarz- _

schulter

weill

maximaler Kontrast

kleiner Kontrast
well,

Einsatzpunkt der
getasteten Regelung

( konstant)

Videostute la (mA)

PCL 84

Ug1111

7
Ifompensations-
spannung i. Einsatz der
getasteten Regelung

weill

- schwarz

maximaler Kontrast

kleiner Kontrast

Schwarzschulter
(konstant)

Bild 1 Abhongigkeit der Video-Verstarkerrohre PCL 84 in Abhiingigkeit des Kontrastreglers
Bild 1 a Bisherige Schaltung Bild 1 b Neue, bei den Gersten T 300 und T 305

angewandte Schaltung

EF 85

+ 220 1.0)

R313
- 56 k

H

aR 312

120k
R 311

47

PCL 84

R 341

R701 3,314
68k

A

R 222 R 113
500k ?font 39k

R362
500k

Bild 2 Schaltungsauszug der neuen Kontrastregelautomatik aus dem Gesamtschaltbild T 300 / T 305
auf den Seiten 5021504

wendet, der mit dem Kontrast ouch die
Helligkeit anderte, oder es wurde die
2. Bild-ZF-Stufe EF 183 zusatzlich mit
dem Kontrast geregelt und an ihrem ge-
meinsamen Anoden-Schirmgitterwider-
stand die Spannungsanderung zum Hel-
ligkeitsausgleich ausgenutzt.

Bei der neuen Kontrastregelung der
Typen T 300, T 305 und Folgetypen wird
eine abgewandelte Schaltung benutzt.
(Bild 2).

Die Funktion ist auf den ersien Blick nicht
leicht zu Ubersehen, da hierbei sowohl
die Video- als auch die Taststufe beein-
fluf3t wird.

Bei maximalem Kontrast gelangt sowohl
vom g 2 der Rohre 3 (EF 85) ober die
Kette R 312 (120 Id.1), R 222 (Konfrast-
regler 500 k!2, dessen Schleifer dann am
Punkt A steht) und R 344 (10 Id! dient
nur zur Entkopplung) als ouch Uber die
Widerstande R 343 (390 kf.1) und R 355
(Einstellregler 20 kf.i. fur die getastete
Regelung) eine positive Spannung an
Punkt B. Entsprechend wird iTher R 342
(3,3 M(_2) der Punkt C soweii positiv, dal)
die am Kathodenwiderstand der Video-
stufe (Rh. 4) abfallende Vorspannung
weitgehend kompensiert wird. Mit dem
Regler R 355 (20 OA) ist bei max. Kon-
trost an der Bildrohren-Kathode eine
Spitzenspannung von 80 Vs, einzustellen.

Regelt man den Kontrast zurUck, wird
Punkt B Ober R 344 (10 den Kon-
trastregler R 222 (500 0.1.) und R 223
(39 kt.2; dieser Widerstand ist so ge-
wahlt, daft' sich ein Kontrastregelverhalt-
nis von 1:3 ergibt) nach Masse nieder-
ohmiger. Ohne den Widerstand R 343
(390 kil), zwischen Punkt B und Kathode
der Taststufe, wurde dos Signal auf der
Kennlinie der Videorohre ins Negative,
d. h. zum Kennlinienknick hin zusam-
mengedrangt, bei ebenfalls festgehalte-
nen Impulsspitzen. Da aber iiber den
Widerstand R 343 sinngemdfy die Span-
nung an der Kathode der Tastrohre
ebenfalls sinkt, Offnet die R8hre mehr.

Es entsteht dabei eine Arbeitspunktver-
lagerung der getasteten Regelung. An
der Anode der Tastrohre entsteht eine
hohere Regelspannung, die dos Signal
zusdtzlich zurUckregelt, und zwar so, dot)
die Impulsspitzen sich zum Positiven ver-
lagern, die Schwarzschulter aber stehen
bleibt. Damit bildet diese den fixierten
Punkt bei der Kontrastregelung, ein
Nachsteuern der Helligkeit erubrigt sich
und die Bedienung des Gerates wird
vereinfacht.

Follt dos Sendersignal aus, so geht die
positive Spannung, die der Kontrast-
regler bei aufqedrehtem Kontrast Ober
R 312 (120 kil) erhalt, auf ca. 75 V (am
q 2 gemessen) zurUck. Somit wird dos
Potential am Punkt B vorwiegend durch
den Widerstand R 343 (390 U.!) bestimmt;
sie betragt co. 90 V. Damit wird die
Videorohre mehr ins Negative gesteuert
und verhindert durch die hbhere Span-
nung an der Anode bzw. Kathode der
Bildrohre bei gleichbleibender Wehnelt-
spannung ein zu grofyes Aufhellen der
Bildrohre. E. Berg
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Automatikschaltungen fur Bild- und Zeilenfrequenz bei
den GRUNDIG Fernsehgereiten T 300, 5 300, T 305, 5 305
In der neuen Saison 1963 wurde der Be-
dienungskomforf der Gerate der nied-
rigen Preisklasse weiter erhoht. Diese
Empfangertypen der Sonderklasse (T 300,
S 300, T 305, S 305) enthalten nunmehr
die gleichen Bild- und Zeilen-Automatik-
schaltungen wie die Luxusgerate.

Bildfrequenzautomatik
Die Schaltung der Bildfrequenzautomatik
hat sich schon in der Saison 1962 63 bei
den Luxusgerafen gut bewahrf. Aus Bild
1 ist das Grundprinzip zu erkennen. Die
ausfuhrliche Schaltung zeigt das Ge-
samtschaltbild T 300 T 305 auf den
Seiten 502 ... 504 dieses Heftes.

Man gehf hier von der Voraussetzung
aus, dah beim empfangenen Signal die
Bild- und Zeilenfrequenz miteinander
verkoppelt sind. Diese Bedingung wird
von allen Normen, die das Zeilensprung-
verfahren anwenden, erfiillt. Denn be-
kanntlich gewinnt man in der sender-
seitigen Impulszentrale die Synchron-
und Austastimpulse durch Frequenztei-
lung des Ausgangssignals eines Quarz-
oszillators, der auf der doppelten Zei-
lenfrequenz (31,25 kHz) schwingf. Die
Zeilenfrequenz wird daraus durch Tei-
lung 1:2 gewonnen. Durch 4 aufeinan-
derfolgende Teiler 1:5 wird die Raster-
frequenz 50 Hz erzeugt (31,25 : 5 '
31,25 kHz : 625 50 Hz). Die Verkopp-
lung der Teiler isf so fest, dot ihr Teller-
verhalfnis ouch noch bei einer Abwei-
chung der Ausgangsfrequenz von ±
sicher erhalten bleiben wurde.

Es bietet sich also die Moglichkeit, ouch
empfangerseitig Bild- und Zeilensyn-
chronisierung miteinander zu verkop-
peln. Hiervon macht die Bildfrequenz-
automatikschaltung der Gerafe T 300
und T 305 Gebrauch. Die negative
Gleichspannunq am Triodengitter der
Rohre 9 (ECH 84), die die vom Zeilen-
oszillator gelieferte Sinusspannung durch
Begrenzung zum Steuerimpuls fur die
Zeilenendstufe umformt, ondert sich in
Abhangigkeit von der Zeilenoszillator-
frequenz. Und zwar wird die Gitterspan-
nung der Rohre 9 negativer, wenn die
Zeilenfrequenz niedriger wird. Die Wi-
derstande R 517 und R 518 leiten diese
negative Regelspannung dem Lade-
kondensator der Bildsperrschwinger-
schaltung C 404 (0,1 itF) zu. Die Bild-
frequenz wird dadurch bei Anderung
der Zeilenfrequenz in gleicher Richtung
nad-ogeregelt.

Die Grundeinstellung der Bildfrequenz
erfolgt bei 220 V Netzspannung, vollem
Kontrast und mittlerer Helligkeit mit R 404
(Regler B). Beim OberbrUcken von C 403
soli das Bild zugig nach oben durch-
lauf en.

Bild 1
Ubernahme der
Regelspannung kir
die Bildfrequenz-
Autornatik aus der
Zeilengenerator-
Begrenzerstufe

ft ('DL P[1.85
Adl

(515
ran 4-1
leilenoszillatoe

Roosterspg

R516

ECH84
to 9

zor
Dikknoistute

zur
Zeilenendstufe

Neuerungen der Zeilenfrequenzauto-
mafik-Schaltung
Die grundsatzliche Wirkungsweise der
Zeilenautomatik soli an diese, Stelle
nicht ni5her erliaufert werden, da in den
Technischen Informationen" (Juli 1960
Seite 64 [vergriffen] und November 1962
Seiten 468 ... 476) bereits ausfiihrliche
Beschreibungen gebracht wurden. Zum
Verstandnis dieser speziellen Schaltungs-
technik mochten wir das eingehende
Studium des Beitrags ,,Die Arbeitsweise
des Zeilenfrequenzgenerators und der
Zeilenautomatik in modernen GRUNDIG
Fernsehempfangern (Novembe 1962,
Seiten 468... 476) besonders emofehlen.
Die hohe Steilheit des Heptodenteils der
speziell fiir Fernsehschaltungen geschaf-
fenen Rohre ECH 84, besonders die des
g 3, ergibt eine hohe Steilheit der Fre-
quenznachregelung. Durch die verkiirzte
la./Ug-Kennlinie der Triode erreicht man
fiir die Steilheit der Sperrflanke Werte,
die kleiner sind als 1,5 us/100 V. Dieses
wirkt sich giinstiq auf die Anodenver-
lustleistung der Zeilenendstufe aus.
Im Diskriminator der Zeilenautomatik
findet bei den neuen Geraten ein Spe-
zial-Selencleichrichfer (Typ V 40 C 1-1)
mit zwei Diodenstrecken Verwendung.
Seine Sperr- und Durchlahwidersfands-
werte kommen denen von Rahreldioden
sehr nahe, ohne mit dem Nachteil der
EAA 91 behaftet zu sein, haufig Brumm
vom Heizfoden in die hochohmige Hoch-
regelschaltung einzuschleppen.
Der Kathodenkreis der ECH 84 entholt
in der neuen Schaltung (siehe Gesamt-
schaltbild T 300 T 305 auf den Seiten 502
504) eine R C-Kombinafion. Die erfor-
derliche Vorspannung fur die Reaktanz-
stufe wird nicht mehr der Diskriminator-
schaltung entnommen, sondern entsteht
durch den Spannungsabfall am Katho-
denwiderstand. Diese Mahnahme dient
in erster Linie der Vereinfachung des

Abgleichs der Zeilenautomatik, der fur
die bisherige Schaltung im Heft Novem-
ber 1962 (Seite 475) beschrieben wurde.
Durch die neue Schaltung wird auherdem
eine starke Anderung der Zeilenfrequenz
bei fehlendem Eingangssignal vermie-
den. Auf diese Weise fangt die Zeilen-
automatik beim Kanalwechsel schneller
was besonders bei haufigem Umschalten
vom 1. zum 2. Programm als angenehm
empfunden werden clUrfte.

H nweise fUr den Abgleich der Zeilen-
automatik mit R C-Kombination im
Kathodcnkreis der ECH 84

Da die Gittervorspannung fur die Reak-
tanzstufe durch die Kathodenkombina-
tion gegeben ist, wird der Zeilenoszilla-
forabgleich auf Solllrequenz mit der Dis-
kriminatorspannung null Volt vorgenom-
men. Donach wird bei stark eingeeng-
tem Fangbereich die Symmetrie des Dis-
kriminators eingestellt.

Der Zeilenautomatikabgleich wird fol-
gendermahen vorgenommen: Gerat mit
Netzspannung 220 V, vollem Kontrast
und mittlerer Helligkeit an normalem
Sendersignal in Betrieb setzen. Konfakt 1
(g 3) der Rohre 9 (Reaktanzstufe ECH 84)
nach Masse kurzschliehen. Kern von BV
7240-208 (Sinusoszillatorspule) verdre-
hen, bi% Zeilenausfastbalken senkrecht
clJrchlaufen. Kurzschluh vom g 3 be-
seitigen.
Symmet-ieregler (R 507) an Anschlag mit
negativer Spannung stellen.
R 508 (5,6 1(52 des Regelspannungssieb-
gliedes) mit 820 S2 uberbrucken.

Zeilensynchronisierung durch kurzzeiti-
ges Kurzschliehen von Konfakt 9 (g 1
Triode) der Rohre 5 (ECH 84, Amplitu-
densieb) auher Tritf bringen. Symmetrie-
regler (R 507) ziigig verdrehen, bis ge-
rade Synchronisation eintritt. 82042-
Widerstond entfernen. H. Krug
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Der (GRUT1DIG)

Ein Zeilentrafo mit Steckkontakten

Ohne Lotverbindungen

Betriebssicher und servicegerecht das
sind Leitbilder fur die GRUNDIG Fern-
sehgerate-Konstruktion.

Schon vor Jahren wurde mit der Einfiih-
rung des Service-Klappchassis durch
GRUNDIG ein Weg beschritten, der sich
als uberaus praxisgerecht erwies und
der von alien Service-Technikern aner-
kannt wurde.

Arbeitszeit ist heute kostbar, und es wird
daher jede nur mogliche Erleichterung
von Service-Arbeiten begruht.

In diesem Jahr weisen GRUNDIG Fern-
sehempleinger viele Neuerungen auf,
die nicht nur empfangs- und bedie-
nungstechnische Vorteile bieten, sondern
auch eine besonders hohe Betriebs-
sicherheit gewahrleisten. Der Zeilentrafo
gehort zu den am hochsten beanspruch-
ten Teilen eines Fernsehempfangers; er
1st ijber 15 000 mal in der Sekunde steil
ansteigenden starken Impulsen ausge-
setzt und mut, eine Hochspannung von
18000 Volt liefern. Man kann ihn ver-
gleichen mit dem Motor eines Autos. 1st
einmal ein Austausch aus irgend einem
Grunde erforderlich, so soil damit keine
zeitraubende Arbeit verbunden sein,
sondern so schnell und einfach wie mog-
lich vor sich gehen. Das gibt dem Kun-
den Sicherheit und dem Fachhandler die
Gewihheit, bei einem etwaigen Service -
fall keine Schwierigkeit zu haben.

OHerauszichen eines Hartpapier-A,,. t,,
auf der lotseite der Chassisplatt.

In 1 Minute auszuwechseln

GRUNDIG fuhrt jetzt bei alien neuen
Fernsehgeraten den Service -Z e i-
lentrafo ein; ein in sich geschlossenes
Bauteil mit Steckverbindungen.
Er laht sich wie eine Rohre auswechseln,
ohne dah auch nur eine einzige Lotver-
bindung aufgetrennt und wieder zusam-
mengefbgt werden

Die aus einem schwer entflammba-en
Material bestehende Druckschaltungs-
platte des Ablenkschaltungsteils tragt
einen Kranz von versilberten Sleeker -
stiffen, die mit der gedruckten Schaltung
direkt verlotet sind. Der Kunststoffflansch
des Zeilentrafos tragt die dazugehorigen
Kelchfedern, wie sie von hochwertigen
Rohrenfassungen bekannt sind. Beim
Auswechseln wird ein kleiner Hartpapier-
keil an der Druckplatte (Bild C)) und eine
Schraube am Warmeleitblech gelast
(Bild@)).Zwei FiThrungszapfen am Kunst-
stoffteil und entsprechende Ausschnitte
in der Druckschaltungsplatte erleichtern
das Einstecken.

Die Hochspannungs-Gleichrichter - Rah-
renfassung ist direkt am Zeilentrafo be-
festigt; sie leiht sich - dank eines
Schwalbenschwanz" - Einschubes
ebenfalls leicht auswechseln. Zeilenend-
rohre PL 500 (sie wird schon bei den
preisgunstigsten Gereiten verwendet)
und Boosterdiode PY 88 befinden sich
direkt auf der Druckschaltungsplatte, wie

O Lamm der Befestigungsschraube

aus Bild 0 zu ersehen ist. Rohren und
Zeilentrafo sind durch eine Blech-Zwi-
schenwand getrennt. Die gesamte Ein-
heit 1st von einem Abschirmkafig umge-
ben, dessen Deckel durch eine Blattfeder
gehalten wird.

Der Kern des Zeilentrafos, dessen ma-
gnetische Eigenschaften nicht zu hohe
Temperaturen vertragen, 1st mit einem
Warmeleitblech versehen, welshes durch
eine Schraube mit dem Abschirmgehause
verbunden ist. Dadurch wird die Kern-
temperatur um ca. 15° C vermindert.
Es ist die einzige Schraube, die beim
Auswechseln des Zeilentrafos gelost zu
werden braucht.

Die Obertragerwicklung des Zeilentrafos
ist vollig mit Spezialwachs umspritzt, die
18-kV-Hochspannungsspule absolut luft-
dicht von Polyesterharz umschlossen. So-
mit sind die gesamten Zeilentrato-Wick-
lungen feuchtigkeitsgeschutzt und auch
unter ungiinstigsten Bedingungen spruh-
sicher.

Die Kunststoffteile des Zeilentrafos tra-
gen Aussparungen und Rippen
liche Einzelteile und fiir die Halterung
des Hochspannunqskabels, so dah un-
gunstige Lageveranderungen nicht vor-
kommen konnen. Der GRUNDIG Service-
Zeilentrafo 1st somit ein kompakter Bau-
stein, der dazu beitragt, den Service
bedeutend zu vereinfachen. H. Kiefner

und Herauszichen
des Zeilentrafos
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Neue Schaltung zur Leuchtpunkt-Unterdriickung
und Schutz gegen Bildrohren-Einbrennfleck
In den Oeraten der Saison 1963 64 wird
erstmalig eine neuartige Schaltung zur
LeuchtpunkfunterdrOdcung angewandt.

Das bisher angewandte Prinzip, die
Bildrohre wahrend des Ausschwingens
der Ablenkung hellzutasten und zu
entladen, wurde verlassen und dazu
Obergegangen, die Bildrohre in alien
Gefahrenmomenten blitzartig, sicher und
nachhaltig zu sperren.
Die Gefahr eines Einbrennfleth besteht
bei jedem Ausfall der Ablenkung, sei es
schlagartig, verursacht durch Defektwer-
den von Bauelementen oder durch ver-
sehentliche KurzschlOsse bei Service-
arbeiten, sei es langsam abklinaend
beim Ausschalten des Gerates, bei wel-
them bekanntlich ouch nach dem Aus-
schwingen der Ablenkgeneratoren nosh
Hothspannungsladung in der Bildroh-
renkapazitat verbleibt, die aufgrund der
hohen Wormekapazillit der Bildrohren-
kathode einen u. U. minutenlang anhal-
tenden Strahlstrom hervorrufen kann.

Eine Schutzschaltung dart also einer-
seits nur kleine Zeitkonstanten enthalten,
damit dos sichere und rechtzeitige Sper-
ren des Strahlstroms bei Kurzschlijssen
gewahrleistet ist, bevor eine BeschCidi-
gung der Bildschirmleuchfschicht eintre-
ten kann. Andererseits muly eine extrem
grol3e Zeitkonstante bewirken, dafy ouch
nach dem Ausschalten, wenn also alle
Spannungen fehlen und nur die Hoch-
spannungsladung der Bildrohre und die

emittierende Kathode Strahl-
strom ermoglicht, die Sperrspannung am
Bildrohrengitter bis zum volligen Erkal-
ten der Kathode erhalten bleibt.
Diese beiden Fordeungen lassen sich
nur dadurch erfullen, dal} eine Umschal-
tung der Zeitkonstante vorgenommen
wird. Diese Umschaltfunktion Obernimmt
in unserer Schutzschaltung eine einfache
Zwegglimmlampe. Ihr Widerstand in
geziindetem Zustand betragt einige hun-
derl sobald sie jedoch elischt,
wid der Innenwiderstand praktisch un-
endlich groly.
Die erfordeliche Sperrspannung wird in
unserer einfachen, doch hochwirksamen
Schutzschaltung dadurch erzeugt, dal)
die im Steuergitterkreis der Bildrohre
liegende Kondensatoranordnung durch
die bei Ausfall des Ablenkgenerators
zusammenbrechende Boosterspannung
negativ aufgeladen wird. Gleichzeitig
wird hierbei die Glimmlampe zum Er-
loschen gebracht.
Bevor die genauen Einzelheiten der
Schutzschaltung beschrieben werden, soli
zunachst an obenstehendem Prinzip-
schaltbild die Wirkungsweise erlautert
werden.

Bei normaler Funktion des GeriElles ge-
langen vom HorizontalausgangsObertra-
ger Ober C 3 Zeilenimpulse an die
Glimmlampe und sorgen durch ihre
Spitzenspannung von etwa 600 V fur
sicheres ZUnden. Nach Abklingen des
Impulses flieht Ober die nun relativ
niederohmige Glimmlampe Ober den
Schutzwiderstand Rs und den Entkopp-
lungswiderstand RE ein Ladestrom vom
Helligkeitsregler H in die Kapazitaten
C 1, C 2 und C 3. Richtung und Grofye

Das Prinzipschaltbild

dieses Stromes sind abhangig von der
Stellung des Helligkeitsreglers und dem
Ladezustand der angefOhrten Konden-
satoren. Somit wird lijr jede Zeile die
Glimmlampe neu gezijndet.

Wird nun dos Ger& abgesdialtet, oder
kommt es aus anderen Grunden zum
Ausfall der Versorgungsspannung oder
werden Bauelemente der Zeilenoszilla-
torschaltung oder der Zeilenendstufe
defekt, so brechen sowohl die aind-
impulse fur die Glimmstrec:ke wie ouch
die Boosterspannung zusammen. Durch
dos Fehlen der Zundimpulse wirkt die
Glimmlampe wie ein geoffneter Schaller.

Die relativ geringe Spannung vom Hel-
ligkeitsregler kann allein keine ZOndung
hervorrufen. Damit ist der Gitterableit-
widerstand der Bildrohre unterbrochen.
Der negativ gerichtete Spannungssprung
der zusammenbrechenden Boosterspan-
nung uft in der Serienschaltung von C 1
C 2 einen Strom hervor, der an C 2 eine
Ladung hinterldlyt, die in der Lage ist,
den Strahlstrom in der Bildrohre sicher
und rechtzeitig zu sperren. Bei plotz-
lichem Zusammenbrechen der Booster-
spannung frill am Bildrohrengitter eine
negative Spannung bis zu 300 Volt
auf, die dann jedoch, da sie die
aindspannung der Glimmlampe (ca.
80 V) Oberschreitet, abflief3t. Es bleibt
jedoch weiterhin eine Ladespannung
der Kondensatoren in Halle der Losch-
spannung der Glimmlampe von minde-
stens - 50 V erhalten, die sich nur
aulyerst langsam Ober die Isolations-
widerstunde abbauen kann. Diese Span-
nung ist ouch noch lange Zeit nach Aus-
schalten des GerEctes nachweisbar. Sie
bricht jedoch, durch den Innenwiderstand
eines Mel3gerates belastet, sehr schnell
zusammen.

Es sei hierbei darauf hingewiesen,
zwischen Bildrohrengitter und Glimm-
lampe angeschlossene Ableitwiderstan-
de, also auch Rohrenvoltmeter- oder
Oszillografentastkopfe, die Schutzschal-
tung aufyer Betrieb setzen. Es ist also
unbedingt darauf zu achten, bei
Messungen am Bildrohrengitter nicht
gleichzeitig ein Ausfall der Horizontal-
ablenkung eintreten kann. Jede Bela-
stung des Bildrohrengitters mu', also
umgehend wieder beseitigt werden.

Vergleicht man nun dos Prinzipschaltbild
(Bild 1) mit der vollstandigen Schutz-
schaltung (Gesamtschaltbild T 300, T 305
nebenstehend), so wird man C 2 ver-
geblich suchen. Dieses C wird allein
durch die Gitterkathodenkapazitat der
Bildrohre gebildet. Mit der geringen
Kapazitol von C 2 wird die erforderliche
kurze Aufladezeit erreicht, andererseits

erklart sich hieraus auch die oben er-
wahnte Belastungsempfindlichkeit der
Schutzschaltung.
C 534 fijhrt der Glimmlampe GL 8 die
Zeilen-ZUndimpulse zu (entspritht C 3'
Bild 1). R 435 dient als Schutzwiderstand
fiir die Glimmlampe. Er begrenzt den
Strom wahrend der Zundung auf einen
Wert, der eine lange Lebensdauer der
Lampe garantiert. Die Aufgabe von C 1
des Prinzipschaltbildes Obernehmen die
Kondensatoren C 433 und C 434. C 433
wirkt gleichzeitig mit R 434 als Sieb-
glied, welches die aindimpulse dem
Bildrohrengitter fernhalt. Ober C 434
werden aulyerdem die Impulse zur Bild-
riicklaufverdunkelung von der Zusatz-
wicklung des Bildausgangsijbertragers
zugefUhrt. Das andere Ende von C 433
und der kalte Anschluf) der Zusatzwick-
lung vom Bildausgangstrafo liegen
zwecks Erzeugung der Sperrspannung
fijr die Schutzschaltung an der gesiebten
Boosterspannung. R 438 bildet mit C 434
dos Differenzierglied, dos aus dem Bild-
ablenksagezahn die Rijcklaufverdunke-
lungsimpulse formt. Der kalte Glimm-
lampenanschluf) ist - genau wie in Bild
1 - zur Regelung de Grundhelligkeil
mit dem Schleifer von R 607 verbunden.
Der Kondensator C 435 soli, besonders
bei angeschlossenem Fernregler, einge-
streute Brumm- und Storspannungen
kurzschlief3en. Der Helligkeitsregler ar-
beitet in Vebindung mit den fijr UHF
und VHF getrennt einstellbaren Eingren-
zungswidersteinden R 611 und R 612 als
Spannungsteiler zwischen C und
Masse. H. Krug

Fernregler II
V." fiir die neuen Fernsehempftinger

Durch eine Schaltungs-Anderung bei den
Gersten der Serie 1963'64 (T 300, T 305
usw.) kann der Fernregler II. Zeichn.-Nr.
7641-009, in seiner bisherigen Ausfuh-
rung nicht mehr verwendet werden.
Es erscheint deshalb unter der gleichen
Bezeichnung ein neuer Fernregler II, der
hinte der Fertigungsnummer mit der
Bezeichnung o. V." gestempelt wird.
Das bedeutet, doh diese Fernregler ohne
Varistor OV 300 5 c sind. Dieser mulyte
entfallen, da sonst der Regelbereich zu
gering ist.
Fernregler II der alien Ausfijhrung (bis
Fabr.-Nr. 27116) konnen abet bei der
neuen Serie auch verwendet werden
wenn der Varistor in den Fernreglern
kurzgeschlossen oder entfernt wird.

Gesamtschaltbild mmL
T 300 / T 305
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Die Funktion der Regelschaltung

des GRUNDIG Tonbandkoffers T K 1
utomutic

Wenn man sich das Ziel setzt, ein Automatic-Tonbandgerot zu bauen, welches nicht nur Bedienungsvereinfachungen aufweist, sondern in der Loge ist,
Musikaufnahmen automatisch so auszusteuern, don osne Einschreinkungen das Optimum erreicht wird, so ist es mit der Verwendung einer einfadsen
3egelschaltung nicht getan.

An Hand von Musikbcispiclen wurde auf der Vorseite bereits gezcigt, wotauf es ankommt. In unserem nachfolgenden Beitrog wird nun die Arbeitsweise
und Sclialtungstechnik der von GRUNDIG benutzten Aussteuerungs-Automatik ousfiihrlich erkliirt. Da gegeniiber ublichen Tonband-Standardschaltungen
teilweise neue Prinzipien angewandi werden, die ouch die Einstellung der Trimmpotentiometer betreffen, sollte sich jeder Service-Technikor mit dieser
neuen Technik vertraut machen. Im ersten Teil dieses Beitrages wird dos Grundprinzip erklart, ins zweitcn Teil naher auf die Schaltung eingeganeen.

Welche Forderungen sind an eine Aus-
steuerungs-Automatik zu stellenl
Bei der rnagnetischen Tonaufzeichnunq
ist es wichtig, daf) der durch den Sprech-
kopf fliehende niederfrequente Auf-
sprechstrom an den lauiesten Stellen der
aufzunehmenden Darbietung gerade
eben das Band voll aussteuert. Wird die-
ser Wert Uberschritten, so treten starke
Verzerrungen auf, wird er nicht erreicht,
so wird die magliche Dynamik nicht voll
ausgenutzt und der StOrabstand unnotig
verkleinert.

Urn die optimale Aussteuerung vorzu-
nehmen und wahrend der Aufnahme
Uberwachen zu kannen, sind Tonband-
gerate Oblicherweise mit einem Aus-
steuerungsanzeiger (Magisches Auge
etc.) ausgerustet, mit dem die dem je-
weiligen Kopfstrom entsprechende Aus-
gangsspannung des Aufsprechverstar-
kers angezeigt wird. Mit dem Pegelreg-
ler kann dann der Verstarkungsgrad des
Aufsprechverstarkers so eingestellt wer-
den, daf3 der Kopfstrom an den lautesten
Stellen der aufzunehmenden Darbietung
eben den Wert Kir Vollaussteuerung er-
reicht. Die Leuchtfelder des Magischen
Auges" sind dann gerade geschlossen

Diese im allgemeinen verwendete An-
ordnung hat fUr den technisch nicht ver-
sierten Benutzer den erheblichen Nach-
teil, dal) in nahezu alien Fallen der Aus-
steuerungsanzeiger dauernd beobach-
tei werden und der Pegelregler sehr
sorgfaltig eingestellt werden muh, Bei
einem unerwarteten Fortissimo kann es
vorkommen, dal) der von Hand einge-
stellte Verstarkungsgrad nicht mehr
stimmt, so dal) das Band Obersteuert
wird. Da die Nachregelung von Hand
nicht genUgend rasch erfolgen kann, ist
zumindest der Beginn der Fortissimo-
stelle durch eine Verzerrung des Auf-
genommenen gesiort.

Es sind Anordnungen bekannt, die diese
Nachteile vermeiden. So wird z. B. bei
Diktiergeraien schon seit einer Reihe
von Jahren von Regelschaltungen Ge-
brauch gemacht, die Obersteuerungen
verhindern und den Aufsprechpegel
nahezu konstant halten sollen. Hierdurch
werden verschiedene Abstande zwischen
Sprecher und Mikrofon sowie ouch Un-
terschiede in der Lautstarke der Diktie-
renden weitgehend ausgeglichen.

Wollte man mit einem derartigen System
ouch Musik aufnehmen, so wUrden er-
hebliche Verfalschungen der Dynamik
der aufgezeichneten Darbietung entste-
hen. Mit einer solchen Automatic wird
namlich stets mit Vollpegel ausgesteuert,
selbst wenn die Darbietung piano be-

Bild 6 GRUNDIG TK 19 automatic, ein ganz einfach bedienbares and trotzdem hochwertiges und
vielseitiges Tonbandgerat. Auf Seite 510 dieses Heftes werden die technischen Daten gebracht

ginnt. Die Dynamikabstufungen des
Musikwerkes werden also rigoros nivel-
liert, da infolge der kleinen Zeitkoi-
stante dieser Regelschaltungen (ca. 2
sec.) bei der Aufzeichnung leiser Stellen
die Verstarkung in relativ kurzer Zeit
rasch harbor wieder ansteigt.

Volldynamische Aufnahmen ohne
Ubers teuerungsgefahr
Urn diesen fUr eine originalgetreue MJ-
sikauf zeichnung schwerwiegenden Nach-
teil zu beheben, wurde im GRUNDIG
Tonbandgerate - Laboratorium eine
Schaltung entwickelt, die volldynamische
Aufnahmen gewahrleistet und auherdem
durch Ubersteuerung verursachte Verzer-
rungen verhindert.

Es ist wichtig, dat) eine Musikwerk-Auf-
zeichnung mit dem Pegel beginnt, der
dem Original entspricht. Die GRUNDIG
Aussteuerungs-Automatik stellt daher
den Verstarkungsgrad des Aufsprech-
verstarkers zuerst (durch die vorher-
gehende Einpegel...ing) auf einen rich-
tigen Grundwert ein. Auherdem halt sie
diesen VerstarkLngswert, genau so wie
bei einer richtigen Einstellung des Pegel-
reglers von Hand, ouch lange Zeit fest.

Das wird durch eine extrem lange Ent-
ladezeit eines hochwertigen Speicher-
kondensators erreicht, die ca. 15 Minuten
betragt. Wie die Aufnahmen der beiden
MusikstUcke Sag mir wo die Blumen
sind" und Die Moldau" zeigen, (Bilder

und 3), werden damit ouch sehr long

dauernde Pianissimostellen originalge-
treu aufgenommen.

Das Grundprinzip
Zur maglichst exakten Einhaltung des
richtigen Aussteuerungspegels und somit
richtigen Versiarkungsgrades des Auf-
sprechverstarkers erhalt der Gleichrich-
ter, der die Regelspannung erzeugt und
damit den Verstarkungsgrad einstellt,
seine Wechselspannung nicht direkt von
einer der Aufsprechverstarkerstufen, son-
dern uber eine vor ihm liegende zusatz-
liche Verstarkerstufe, die erst dann zu
arbeiten beginnt (siehe Bild 8), wenn
der Vollaussteuerungspegel erreicht ist
Dieses gesch.eht unter Zuhilfenahme
einer hohen negativen Gittervorspan-
nung, die im wesentlichen konstant ist.

Die Regelspainunq entsteht also durch
Vergleich einer dem Kopfstrom propor-
tionalen Wechselspannung mit einer
konsianten Schwellspannung. Bei der
Voreinpegelung, die meisi automatisch
durch ein vorhergehendes Musikstuck
oder eine Arsage bzw. durch Drucken
der Aufnahmetaste erfolgt, ladt sich der
Speicherkondensator auf einen Span-
nungsbetrag entsprechend dem Ein-
gangspegel 'Or Vollaussteuerung auf
und stellt damit den Verstarkungsgrad
des Aufsprechverstarkers ein.

Treten nun Lautsiarkeerhohungen auf,
die den Vollaussteuerungspegel uber-
schreiten, so matte man bei Hand-Aus-
steuerung den Pegelregler schnell (und
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Bild 8 Wirkungsweise der Automatik-Schaltung. Durch die groBe Speicherfahigkeit des (ondensalors (die Entladezeit betragt ca. 15 Minuten) und das
schnelle Ansprechen der Begrenzung werden volldynamische Musikaufnahmen ohne Gefahr von Ubersteuerungen gewahrleistet.

gleichzeitig gefuhlvoll urn den richtigen
Betrag) so weit zuruckdrehen, bis sich
die Leuchtfelder des Magischen Auges
nicht mehr uberlappen. Meist ist es dazu
aber schon zu spat, und die Verzerrun-
gen sind somit auf dem Band. Durch die
Schaltung des TK 19 automatic wird das
verhindert. Bei Uberschreiten der Schwell-
spannung bekommt der Gleichrichter
eine Wechselspannung und ladt in ex-
trem kurzer Zeit (dank niederohmiger
Kathodenfolgerstufe) den Speicherkon-
densator out eine hohere negative Span-

nung auf (Bild 8). Damii wird der Auf-
sprechverstorker sofort auf einen kleine-
ren Verstarkungsfakior geregelt. Der dos
Band zu ithersteuern drohende hiihere
Kopfstrom geht blitzschnell wieder auf
seinen ungefahrlichen Vollaussteue-
rungswert zuriick. Bild 9 zeigt dieses
deutlich. Der Maximalpegel steigt ouch
bei sehr starken Ubersteuerungen nicht
mehr als 2 dB, also unharbar, an.

Esistleicht einzusehen,da4mii
dieser Anordnung eine Ober-
schreitung des hochsten zulas-

EF 86 EF 83

GI

EMI 86

ECC 81
Syst.11 Syst.I

"Schwelle"
(Sperrspannung)

Sprechk opI

<UA

Bild 7 Blockschaltung der Verstarker- und Regelstufen fur die AussteuerungsAutomatik. (Der Wider -

stand R vor dem Sprechkopf sorgt daftir, daf3 der Sprechstrom proportional zur Ausgangsspannung
U A ist.)

sigen Wertes fur den Kopfstrom
und somit nichtlineare Verzer-
rungen, die sonst bei Ober-
steuerungsspitzen auftreten
wurden, vermieden werden. Da
die Spannung am Speicherkondensator
nun nicht gleich wieder abfallt, sondern
lange anhalt, kann hinter einer Fortissi-
mostelle sofort ein Pianissimo folgen.
Vom GRUNDIG TK 19 automatic werden
solche Musikstellen or igina Igetreu,
also dynamikgerecht a ufge-
zeichne t. Ware das nicht der Fall, so
wurde sich der durch eine Lautstarke-
spitze herabgeregelte Verstarker schnell
wieder heraufregeln. Eine Nivellierung
ware die Folge.

Zu diesem fur Musikaufnahmen schweren
Nachteil einfacher Regelschaltungen
kommt aber noch ein anderer hinzu.

Verzerrungsverhiitung ouch bei den
unterschiedlichsten Musikarten
Im Gegensatz zur Sprache setzen sich
Musikdarbietungen aus einem Fre-
quenzgemisch mit sehr unterschiedlichen
Amplituden innerhalb des Frequenzbe-
reiches zusammen. Es ist wichtig, daft' der
Aufsprechstrom bei allen Frequenzen
nicht hOher sein darf, als bei 1000 Hz,
andernfalls wird das Band iibersteuert.
Dal) trotzdem bei Tonbandgeraten eine
aufnahmeseitige Hohenanhebung ange-
wandt wird, die bis zu 15 dB betragt,
liegt im Amplitudengehalt des Frequenz-
gemisches der Musikdarbietungen be-
grundet. Bei sehr vielen Musikwerken
sind namlich die Hohen nur sehr schwach
vertreten, vor allem bei klassischer Musik.
Das liegt an der damals angewandten
Instrumentierung, die man ouch heute
bei der Auffuhrung solcher Werke ein-
halt. Anders ist es dagegen bei Auffiih-
rungen moderner Musikwerke oder bei
Unterhaltungs- und Tanzmusik. Hier sind
die Hohen gleich stark wie die mittleren
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V = Verlauf der
Verstarkung,
U A = Verlauf
der Eingangs-
spannung,
UC = Verlauf
der Gleich-
spannung am
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von der Ein-
gongsspannung
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Bild 9 Diagramme zur auto-}

natischen Aussteuerungsre-
gelung. Der Verstarkungs-
faktor ist bis zur Vollaus-

lk steuerungsgrenze gleich. En-

/vl gangs- und Ausgangsspan-
1 nung sind zu diesem Punkt

proportional. Nach Uber-
schreitung eines der Voll-

- 00 oussteuerung entsprechenden
Schwellwertes wird der Spei-
:herkondensator aufgeladen.
Somit wird bei Uberschrei-

10 des Vollpegels die Ver-
starkung automatisch zuruck-
geregelt; die Ausgangsspan-
nung nimmt also nicht mehr
zu.

I 1

001 002 0,04 206 0.01 01

Frequenzen und uldersteigen oft sogar
die Amplituden mittlerer Tonlagen. Bild
10 veranschaulicht die Verheiltnisse.

Weihrend bei klassischen StUcken (Bach.
Beethoven) schon bei 10 000 Hz ein Ab-
fall von fast 25 dB zu verzeichnen ist,
weist die bekannte Perez-Prado-Korn-
position Patricia" in der vom Kompo-
nisten qespielten Oriqinalfassung (RCA
47-7245) bei ca. 3000 Hz einen Anstieg
von 16 dB auf!
Noch ausgepr6gter sind die Hehen bei
der Aufnahme der bekannten Kompo-
sition Bilder einer Ausstellung" von
Modeste Moussorgsky. Hier kommt bei
ca. 13 000 Hz eine Anhebung von ca.
5 dB vor. Bei der Instrumentation dieses
Musikwerkes sind Pauke, Cymbal und
Glockenspiel stark vertreten. Ahnliche
Amplitudenverldufe zeigen auch Werke
von Hector Berlioz, z. B. der Rakoczy-
Marsch. Bei 15 000 Hz ist hier noch der
gleiche Pegel wie bei 1000 Hz vor-
handen.
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Mt' feel .s..\
-Not 1/1a0A We
AY our God"

tyrr LI cur tale

A 'NOP I -Real

1

0'7 0 0,4 0 6 01 I I 71 4 5 20 00 40 50--/mV/
Auch bei den B6ssen ist, wenn auch ein-
heitlicher als bei den Hohen, Oblicher-
weise ein starker Abfall unterhalb von
100 Hz vorhanden. Neuere Normen des
Bandfluf3-Frequenzganges sehen daher
ouch eine aufnahmeseitiqe Anhebung
der Basse vor (z. B. NARTB). Wie an
Hand eines in Bild 10 gebrachten Bei-
spiels einer Orgelaufnahme zu sehert ist,
k6nnen aber ouch die vollen Bosse vor-
kommen.

Selbstverstandlich ist dos Amplituden-
vorkommen bei sehr hohen und ;ehr
niedrigen Frequenzen im Verhaltnis zu
dem Amplitudenvorkommen bei den
mittleren Frequenzen statistisch, also
zeitlich gesehen wesentlich kUrzer. Trotz-
dem ist es unangenehm, wenn bei diesen
Stellen dos Band Ubersteuert wird.

Des ist ouch bei Automatik-
schaltungen wichtig. Hier muf)
sich dos Gereit selbst auf alio
Vorkommnisse der Musik ein-
stellen, denn nun wird vom Be -

Perri hada; "Pofiina
( RCA L7: 77L5 1

:Metro

abruilittlau
Ieiroeir jebesiilit
2 8rnn'denburglstb
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Bild 10 Amplitudenvorkommen in Abhangigkeit von der Frequenz bei verschiedenen Musikwerken.
(Nach John G. Mc. Knight: .Signal -To -Noise -Problems and A New Equalization for Magnetic 12ecord-
ing of Music" and The Distributation of Peak Energy in Recorded Music, and Its Relation to Magnetic
Recording Systems"; "Journal of the Audio Engineering Society" 7, 1959, Heft 1, Seiten 5 ... 12, und
Heft 2, Seiten 65 ... 71.)
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Bild 11 (unten)
Prinzipdarstellung verschie-
loner Regelungssysteme. V =
Nur Vorwartsregelung, VR =
Vorwarts- und RUckwartsre-
gelung, R = Nur RUckwarts-
regelung.
Bei dor letzteren werden die
Amplitudonvorkommen des
gesamten Frequenzberoichs
originolgetreu erfafit und so-

mit frequenzabhangige Ver-
zerrungen verhatet. denn die
fur die Erzeuguna der Bagel-
gleichsponnung notiqe Wech-
selspannunq wird erst hinter
der Hohen-Voranhebung des
Aufsprechverstiirkers abge-
nommen, ist also dens die
Maanetisierung des Bandes
bewirkendon Sorechkopf-
;from proportional (letzterer
ist aber einen hochohmigen

"ier-Widerstand angeschlossen).

nutzer eine Aussteuerungsan-
zeige nicht mehr beobachtet.
Daher ist es ganz entscheidend for die
einwandfreie Funktion einer Aussteue-
rungs-Automatik, daft' der Bezugspunkt
fur den Regelspannungsverstarker nicht
vor den HOhenanhebungsgliedern des
Aufsprechverstarkers liegt. Mit anderen
Worten: Die Wechselspannung for die
Regelung muf) unmittelbar dort abge-
nommen werden, wo sie mit dem Strom
des SprechKopfes Uber den gesamten
Frequenzbereich proportional ist. Das
bedeutet also eine reine Riickwartsrege-
lung (man beachte die Darstellunq auf
Bild 11), denn die Hohenvoranhe-
bungs-Netzwerke mussen mit in
den Gesami-Regelkreis einbe-
zogen sein. Damit werden die
Amplituden so erfafyt, wie sie
auf den Sprechkopf gelangen
und dos Band aussteuern. Der
automatisch geregelte Aufsprechver-
starker kann sich somit richtig anpassen
und wird Ubersteuerungen ver-
hindern, wenn ihm ungUnstige
Frequenz- und Amplitudenvor-
kommen eines Musikwerkes an-
geboten werden.
Ebenso gleicht die Anordnung Anderun-
gen des VerstOrkungsgrades der einzel-
nen Verstarkerstufen (Spannungsschwan-
kungen, Rohrenallerung etc.) wahrend
der Betriebsdauer aus.
Aus diesen Beispielen ist zu ersehen,
woran beim Entwurf einer Aussteue-
rungs-Automatik gedacht werden muf3,
um keine Behelfslosung zu schaffen, son-
dern eine Schaltung, die selbsttatig so
arbeitet, wie es sonst nur in diffiziler
Weise durch Aussteuerung von Hand
moglich ist.

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN FEBRUAR 1963 510



M

Auln.

R4

0

T
EF 86 EF 83

R9.
_ R60

ON.

R20

Speicher-
Kondensator

Mahe Isolation)

R12

EMI 86

Entzerrungsnetzwerk
Negenkopplung) (-1

Einstell -Pot.
I"Emplindlichkee

HOEICIC 81

C30 50pf

63- + C7

R g R16

Marc
C6

R15 R17

IStart

Et ICI 81

I-.

R50

EM 84

Aussteuerungsanzeige

Sprechkopl

' Einstell -Pot. "Schwelle "

Bild 12 Prinzipschaltbild der automatischen Aussteuerungsregelung. Die Werte der Schaltelemente
sind dem Gesamtschaltbild auf den Seiten 505/506 zu entnehmen.

Die Funktion der Aussteuerungs-Regel-
schaltung beim GRUNDIG Tonbandkoffer
TK 19 automatic

Ein Schaltbild-Auszug, der das Prinzip
der Aussteuerungs-Automatik darstellt,
zeigt Bild 12.

Aus der vollstandigen Schaltung (Bild 5)
out den herausklappbaren Seiten 505 506
sind weitere Einzelheiten sowie die
Dimensionierung der Widerstande und
Kondensatoren zu entnehmen.
Das aufzuzeichnende Signal durchlauft
vom Eingang bis zum Sprechkopf drei
Verstarkerstufen, bestOckt mit den Rah-
ren EF 86, EF 83 und dem Triodenteil
der ECL 86.

Die ersten beiden Verstorkerstufen sind
frequenzunabhc5ngig arbeitende Regel-
stufen, die nicht geregelte dritte Ver-
starkerstufe ist von einem frequenzab-
hangigen Gegenkopplungsnetzwerk
Oberbriickt und bewirkt in bekannter
Weise die notwendige Aufsprechanhe-
bung fiir den Sprethkopf.
Die dem Sprechstrom proportionale Aus-
gangsspannung der dritten Verstarker-
stufe wird einer Rohre ECC 81 zugefUhrt,
deren Kathode an einer positiven
Gleichspannung (Schwellspannung")
liegt.
Durch entsprechende Wahl dieser
Schwellspannung an der Kathode, die
fur die Retire wie eine feste Gittervor-
spannung wirkt, sowie der Vorwider-
sfande R 10 und R 11 vor dem Sprech-
kopf, bleibt diese Rohre so lanqe ge-
sperrt, wie der Kopfstrom den Wert fOr
die Vollaussteuerung des Bandes nicht
erreicht.

Dieses geschieht erst, wenn die NF-Aus-
gangsspannung den Pegelwert ,Voll-
aussteuerung", den Spannungsbetrag
der Schwelle" iiberschreitet.

Beim Uberschreiten der Schwellspannung
beginnt also die Rohre ECC 81 (1. Sy-
stem) zu verstifirken; sie steuert ihrerseits

das als Kathodenfolger arbeitende
zweite Rohrensystem der ECC 81, welshes
den Speicherkondensator C 6 so lange
Ober den Gleichrichter G 3 mit einer
negativen Spannung aufladt, bis die
beiden regelbaren Verstarkerstufen (EF
86 und EF 83) das Ausgangssignal der
dritten Verstarkerstufe (C-Teil der ECL
86) wieder auf den Schwellwert zurOck-
geregelt haben. Das bedeutet:

Bis zum Erreichen der Vollaussteuerung
sind Eingangsspannung und Aufsprech-
strom proportional, wie Bild 9 zeigt. Die
Dynamikunterschiede werden also nicht
verfalscht. Steigt die Eingangsspannunq
nun weiter an, dann sinkt der Verstar-
kungsfaktor so weit, dal) der Aufsprech-
strom nahezu konstant bleibt. (Flach ver-
laufender oberer Teil der Kurve von
Bild 9). Man sieht, doh der fur die "Voll-
aussteuerung" richtiqe Verstarkungsfak-
tor des Aufsprechverstarkers automatisch
dann vermindert wird, wenn Eingangs-
spannungen (z. B. kurzzeitige Lautsti5r-
kespitzen) auftreten, die den Vollaus-
steuerungspeqe1 und somit auch die
Schwellspannung riberschreiten. Die Auf-
ladung des Kondensators beginnt un-
gefahr beim Knickpunkt der Kurve und
steigt steil welter an, bis sie, bedingt
durch die Reqelcharakteristiken der Rob-
ren, bei hi5heren Spannungen flasher
verlauft. Die Gesamtschaltung (Auf-
sprechverstarker Regelverstarker) ar-
beitet so, daf) die dem Kopfstrom ent-
sprechende Ausgangsspannunq urn nicht
mehr als 2 dB 0ber Vollaussteuerunq
holler wird. Da dieses aber erst nach
dem Betraq der Vollaussteuerung ge-
schieht, wird die Musikaufnahme nicht
in ihrer Dynamik komprimiert, sondern
wie es bei hochwertigen Schallplatten-
studio-Aufnahmen ublich ist, lediqlich
vor Clbersteuerungsspitzen geschOtzt.
Man nennt das Begrenzung".

Bei der Aufzeichnung von Musik ist zur
Beibehaltung des Verstarkungsgrades
bei einer long andauernden Pianostelle

eine moglichst grofye Zeitkonstante des
Speicherkondensators C 6 und seiner
Entladewiderstande wichtig. Andernfalls
wiirde wahrend einer Pianostelle die
Verstarkung zu schnell ansteigen. Ein
Wert von mindestens 150 Sekunden hat
sich fur die Praxis als notwendig erwie-
sen. Da die Ableitwiderstande R 60, R 9
und R 4 (40 Mi2) naturgemaly nicht out
einen beliebig hohen Wert gebracht
werden konnen, kann diese Zeitkon-
stante nur durch einen Kondensator ent-
sprechend grofyer Kapazitat erzielt wer-
den.

FUr C 6 wird daher ein hochwertiger, aus
bedampfter Kunstfolie gewickelter Kon-
densator von 10 rtF verwendet, der einen
besonders hohen Isolationswiderstand
aufweist, also in der Loge ist, die Span-
nung sehr lange zu halten.
Die Entladung des Speicherkondensators
C 6 geschieht riber die sehr hochohmigen
Widerstande R 9, R 60, R 4 und-paral-
lel dazu - den Sperrwiderstand des
Gleichrichters (zusammen ca. 20 Mt2). Es
ergibt sich also eine sehr grohe Entlade-
zeit.

Urn einen solchen Kondensator in hin-
reichend kurzer Zeit (zwischen 100 und
200 ms) aufladen zu k6nnen, wendet die
GRUNDIG Automatikschaltung bei detn
vor dem Gleichrichter liegenden Rohren-
system eine Impedanzwandler-Schaltung
an; das ROhrensystem weist dadurch
zwar keine Spannungsverstarkung, aber
einen niedrigen Ausgangswiderstand
auf.

Durch die grohe Entladezeit (nicht zu
verwechseln mit der Zeitkonstante!), die
ca. 15 Minuten betragt, wird erreicht,
dal) die Verstarkung bei der Aufzeich-
nung von Musik ouch bei sehr langen
Pianostellen nicht oder kaum harbor
ansteigt, wie die Pegelschreiberdia-
gramme von Bild 1 und 3 zeigen.

Anpassung bei Sprachaufnahmen

Bei Eigenaufnahmen mit dem Mikrofon
kann es kir die Aufnahme von Sprache
unter Umstanden zweckrnififyig sein, die
vorhandene Dynamik im Interesse der
Verstandlichkeit einzuengen, wie dies
ouch bei Diktiergeraten geschieht. So
wie bei der Handaussteuerung verschie-
dene Abstande oder unterschiedliche
Lautstarken mehrerer Sprecher ausge-
glichen werden mossen, ubernimmt dies
die Automatik, die in Stellung Mikro des
Eingangswahlers mit einer reduzierten
Zeitkonstante arbeitet, somit bei Sprach-
aufnahmen den Kondensator C 6 schnel-
ler entladt und die Zeitkonstante ver-
kleinert.

Von Anfang on automatisch richtig
eingepegelte Aufnahmen
Urn ouch den Anfang der Aufnahme,
ganz gfeich ob Sprache oder Musik,
gleich mit dem richtigen Pegel aufzeich-
nen zu konnen, wird durch DrOcken der
einrastenden Aufnahmetaste des TK 19
automatic der Aufsprechverstarker be-
reits vor dem Beginn der Aufnahme ein-
geschaltet, so daf) sich die Automatik-
schaltung an Hand eines Probespiels
(z. B. beim Dberspielen von Platten)
oder bei der Aufnahme von Rundtunk-
sendungen durch das vorhergehende
Stuck (bzw. die Ansage) bereits auf den
richtigen Verstarkungsgrad einstellen
kann. Zur Vermeidung einer falschen
Einstellung durch kurzzeitige impulsfor-
mige Starsignale, z. B. das Aulsetz-
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knacken des Tonabnehmers, wird dem
die Lade-Zeitkonstante mitbestimmen-
den Widerstand R 14 (15 kS2) ein hoch-
ohmiger Widersiand R 15 (330 1(52) in
Serie geschaltet. Dadurch erfahrt die
Spannung des Kondensators C 6 beim
Auftreten einzelner, kurzer Starimpulse
selbst von betrachtlicher Hohe keine
wesentliche Anderung. Das Schlieffen
des Schalters st" erfolgt mit der Start -
taste, also bei Beginn des Bandlaufs. Die
Aufzeichnung beginnt also mit natur-
getreuem Grundpegel und verlauft ouch
weiter dynamikgetreu ohne Gefahr von
Verzerrungen.

Die Einstellung der Automatik-Schaltung
Die nachfolgenden Hinweise zeigen, wie
das Gerat im Werk eingestellt wird. Sie
sollen den Service-Techniker mit den
Besonderheiten einer Automatik-Schal-
lung vertraut machen.

An Mehgeraten werden benatigt:
1 GRUNDIG RC -Generator TG 11 (Bild

13) oder GRUNDIG Schwebungssum-
mer 295,

1 GRUNDIG Rahrenvoltmeter RV 54, RV
55 oder RV 56 (Bild 14).

Es kann ouch das GRUNDIG Rahrenvolt-
meter TV 11) benutzt werden. Hierbei ist
zu empfehlen, die Eingangsspannung
nicht direkt zu messen, sondern vor
einem Spannungsteiler 1 kJ 1052'). Am
Tonfrequenzgenerator ist donn die Aus-
gangsspannung urn den Faktor 100,
entsprechend dem Teilerverhaltnis, hoher
einzustellen. Ein derartiger Spannungs-
teiler muff ouch dann benutzt werden,
wenn der Ausgangswiderstand eines
Tonlrequenzgenerators nicht niederoh-
mig genug ist. Beim GRUNDIG TG 11
bzw. 295 ist die Forderung des nieder-
ohmigen Ausgangs erfUllt.

A. Grundeinstellungen (ohne Automatik)
Vorbereitungen am Tonbandgerai

1. Automatiktaste, Aufnahmetaste (rot)
und Starttaste driicken. Pegelregler (R
8) voll aufdrehen, Klangregler hell.

2. Losdikopf Oberbrucken (dadurch wird der
HF-Generator auf)er Betrieb gesetzt).

3. Sprechkopf mit 100-S2-Widerstand bber-
briidcen.

4. Hc5rer-Ausgang (Kontakte 1-2, durch
Parallelschaltung mit 25 kS2 (± 10/o)
und ca. 150 pF (einschl. der Kobel-
kapazitot) belasten.

5. 100-kS2-Serienwiderstand an Eingangs-
buchse Q (Mikro"; Kontakte 1-2) an-
schlieften. (Vorwiderstand unmittelbnr
an Buchse).

6. Der Einstellregler R 29 (Schwelle")
soil etwo out Mitte stehen.

7. RC -Generator TG 11 bzw. Schwebungs-
summer 295 auf 1000 Hz stellen und
iiber den 100-kS2-Widerstand an den
Eingang C2 (Mikrofon) anschlief3en.

8. Ausgangsspannung der TG 11 out
2,7 Millivolt (bei Anwendunq des
1 kJ 10 S2 Teilers auf 270 Millivolt)
einstellen.
(Mit Rahrenvoltmeter RV 54, RV 55
bzw. RV 56 messen.)

9. Rahrenvoltmeter an den mit einem
100 - S2 - Widerstand oberbriickten
Sprechkopf anschliehen.

') Dos preisganstige GRUNDIG Rahrenvoltmeter
TV 1 wird auf den Seiten 525... 527 des
heutigen Heftes beschrieben
Siehe Skizze der MeBschaltung auf Seite 527
dieses Heftes

144100

-0 I

r.

I4k

s

Ir
EntEs um mer R58

61 Einstellregler
1P fur HF-
Vormagnetisierung

Einste kegler flit-
Empf nd1161_3it

R 30

R 47 Einstellregler
fur Aussteue
rungsanzeige

R 29 EinstAlregleDur den
Schwellpegel

Bild 15 Die Lage der Einstellregler beim TK 19 automatic. 'Sic sind nach Abnahme des Kofferbodens
Ieicht zugiinglich und brauchen praktisch nur nach einem Rithrenwechszl nachgestellt zu warden.;

10. Regler R 30 (Empfindlichkeit") so
einstellen, daft eine Spannung von
5 Millivolt am 10042-Widerstand
parallel zum Sprechkopf gemessen
wird.

11. Regler R 47 (Aussteuerungs-Aizei-
ge") so einstellen, dal} zwischen den
Enden der Leuchtfelder des Magi-
schen Bandes ein feiner dunkler Strich
bleibt.

12. Am Harerausgang steht dabei eine
Spannung von 1,15 Volt (± 2 dB). Der
genaue Wert wird notiert.

B. Einstellungen mit Automatik
Vorbereitungen am Tonbandgerat:

13. Halttaste driicken. Dadurch wird ouch
Automatiktaste ausgelOst. Anschlieftend
Aufnahme- und Starttaste drucken.

(Der 100-kS2-Vorwiderstand an der
Mikrofon-Eingangsbuchse bleibt wei-
terhin eingeschaltet.)

IMP

Bild 14 GRUNDIG Riihrenvoltmeter RV 56. Alle
technischen Daten wollen Sits bitte unserem MeB-
gereitekatalog entnehmen. Eine ausfiihrliche Be-
schreibung wurde in der FUNK-TECHNIK", Heft
2/1963, Seiten 41 ... 45, veroffentlicht.

100-S2-Widerstand vom Sprechkopf ent-
fernen. Loschkopf-OberbrUckung wieder
aufheben.

(Die Hdrerausgangs-Belastung bleibt
bestehen).

14. Regler 29 (Schwelle") out rechten An-
schlag (von der L6tseite der Druckplatte
aus gesehen) stellen.

15. Ausgangs-Spannungsteiler des RC -
Generators TG 11 bzw. Schwebungs-
summers 295 soweit aufdrehen, doff
mit dem Rahrenvoltmeter eine Span-
nung von 44 Millivolt am Eingang
(vor dem 100-kS2-Vorwiderstand) bzw.
am Ausgang des Tonfreguenz-Gene-
rotors gemessen wird.

16. Spannung am Harerausgang messen.
Sie betragt zunachst etwa 1,7 Volt.
Durch long sa mes Drehen des Keg-
lers R 29 (Schwelle") nach links (ent-
gegen Uhrzeigersinn) wird diese

Bild 13 GRUNDIG RC -Generator TG 11. Eine
auslithrliche Beschreibung dieses Gerotes bringen
wir im nacisten Heft der Technischen Informa-
tionen".
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Automatic-Toste Bowdenzug
Spannung genau auf den unter
Punkt 9 gemessenen und notierter
Wert eingestellt. (Wird versehentlich
ein zu niedriger Wert eingestellt, so
ist der Regler wieder out den rechten
Anschlag zu bringen und abzuwar-
ien, bis die Spannung fiber den Soll-
wert (notiert) angestiegen ist. Sodann
ist der Regler durch Drehen nach
links erneut genau auf den
Spannungs-Sollwert einzustel-
len.) Das Magische Band mull jetzt
die gleiche Anzeige wie unter Punkt
11 beschrieben autweisen.

1st der Schwellwert zu niedrig eingestellt,
so wird bei Betrieb mit Automatik die
Vollaussteuerung nicht erreicht, wie die
zweite Pegelschreiber-Autzeichnung auf
Bild 16 zeigt. Bei zu hohem Schwellwert
ergibt sich dagegen eine zu starke Aus-
steuerung, entsprechend der dritten Pe-
gelschreiber-Aufzeichnung von Bild 16.
Bei der richtigen Einstellung, wie sic bei
jedem Gerat im Werk vorgenommen
wird, steuert die Automatikschaltung den
Aufsprechverstarker genau so, als ware

Bild 17
Blick auf dos Lauf work des Tonbandkoffers

TK 19 automatic

a b

01 .

' lef
4i1

I

I 7li

d

Bild 16 Pegelschreiber-Aufzeichnungen der Musik-
aufnahme Patricia" von Perez Prado
(RCA 47-7245). Jeder Teilstrich entspricht
einer Pegelstufe von 5 dB.

a. Mit Automatik. Schwellwert richtig eingestellt.
(Das gleiche Bild ergibt sich ouch bei richtiger
Aussteuerungs-Einstollung ohne Automatik).

b Mit Automatik, wenn Schwellwert um - 5 dB
zu niedrig eingestellt ist.

c Aussteuerung von Hand. Zu stark ausgesteuert.
Lautstarkespitzen liberschreiten die Vollaus-
steuerungsgrenze und werden somit verzerrt.

d, Aussteuerung von Hand. Zu wenig ausge-
steuert. Leise Stellen kommen schon in die
Niihe des Grundgerauschpegels. Die Dynamik
ist nicht ausgenutzt.

Bild 18 Aufbau des Geriites und des heraus-
klappbaron Verstarkers. Vorn links auf
der Druckschaltungsplatte bofindet sich
der 10-0E-Speicherkondensator.

er von Hand exakt richtig eingestellt, wie
die erste Pegelschreiber-Autzeichnung
von Bild 16 zeigt.

Nochmals die Vorteile der GRUNDIG
Aussteuerungs-Automatikschaltung kurz
zusammengefaht:

Durch ,,Voreinpegelung" (bei Vollaus-
steuerungs-Lautstarke und gedriickter
Aufnahmetaste) stellt sich die Automa-
tikschaltung auf einen Arbeitspunkt ein,
der den vollen Dynamikumfang gewahr-
leistet und Ubersteuerungen verhutet.
Bei Start beginnt die Aufnahme solori
mit dem originalgetreuen Aussteue-
rungspegel.
Die Ansprechzeit ist kurz (ca. 150 Milli-
sekunden), die Abklingzeit der Regel-
spannungs - Gleichrichterstufe dagegen
long (ca. 15 Minuten), so dot) ouch bei
Musikwerken mit langeren Pianissimo-
Stellen Verzerrungen der Dynamikab-
stufungen vermieden werden und der
Charakter der Komposition volt erhal-
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ten bleibt. Bei Sprachaufnahmen (uber
Mikrofon) wird eine hierfiir gOnstige
Abkling-Zeitkonstante gewahlt.

Der Regelspannungsgleichrichter beziehl
seine Wechselspannung vom Ausgang
des Aufsprechverstarkers, also nach der
Frequenzgang-Entzerrung (reine RUck-
wartsregelung). Dadurch erfolgt die Re-
gelung unabhangig von dem frequenz-
abhangigen Amplitudengehalt des Mu-
sikstuckes und es werden Frequenzgang-
fehler und Verzerrungen durch CJber-
steuerungen des Bandes verhindert.

Dem Benutzer ist jegliche Sorge urn die
originalgetreue und verzerrungsfreie
Aussteuerung der Aufnahme abgenom-
men. Wenn ober - um z. B. fur
Filmvertonungen,Effekteetc.-
mit Ein- und Ausblendungen
oder bewufyt verandertem Aus-
steuerungspegel gearbeitet
warden soil, laf3t sich der Ton-
bandkoffer TK 19 automatic
durch einfachen Tastendruck in
ein normales, von Hand einzu-
stellendes Gerat verwandeln.
In diesem Fall trill der Aussteuerungs-
Pegelregler in Funktion.

Da der Normalfall bei einem solchen
Gerat aber die ouch fUr Musikaufzeich-
nungen oriainalgetreu arbeitende Be-
triebsart mit eingeschalteter Aussteue-
rungs-Automatik ist, springt die Taste
nach Schluf3 einer nichi-automatischen
Aufnahme stets wieder in ihre Ruhe-
stellung.

Allen Familienmitgliedern, ouch den
technisch nicht versierten, gelingen mii
dem GRUNDIG Tonbandkoffer TK 19
automatic sofort die schonsten Tonband-
aufnahmen. Zu leise - also schon fast
im Rauschpegel untergehende - oder
zu laute - also ithersteuerte und somit
verzerrte Aufnahmen, meist durch ver-
sehentliche Fehleinstellung verursacht,
gehOren der Vergangenheit an.

H. Brauns

GLIM
310
Ein neues GRUNDIG Mikrofon

Im Bestreben, zu einem sehr gunstigen
Preis eine aufwrgewohnliche Leistung zu
bieten, wurde dos dynamische GRUNDIG
Mikrofon GDM 310 geschaffen. Es ist ein
Handmikrofon mit abnehmbarem Tisch -
slander, besitzt Kugelcharakteristik und
einen ausgezeichneten, bis 12 000 Hz
reichenden Frequenzumfang.

Schaltung der Stereo-Eingangsbuchse
Platte (0) nach kiinftiger Norm
Bei alien z. Zt. gefertigten Stereo-Ton-
bandgeraien (TK 27, TM 27, TK 46 und
TK 47) ist die Eingangsbuchse Platte be-
reiis nach der neuen Norm fur funfpolige
Stecker angeschlossen. Der linke Kanal
liegt, wie bisher out Kontakt 3, der rechte
Kanal dagegen nicht mehr auf Kontakt
1, sondern auf Kontakt 5. Beim Anschluf5
von Stereo-Plattenspielern ist ggf. de,
Stecker auszutauschen oder ein Zwi
schenstuck zu verwenden.

Technische Daten des GRUNDIG

TIC 19 automatic
Mono-Aufnahme und Mono-Wiedergabc im Holbspur-Verfahre,
Durch Taste abschaltbare Aussteuerungsautomatik mit tolgenden Vorteilen:

Extrem lange Anstiegszeit der Verstarks.ng (12-15 minsi bei Ao'nahme von Musik, daher
keine oder nu unhorbor geringe Dynamikvorzerrung bei langdoJernden, leisen Passagen.
Automatisch° Einpegelung des Verstiirters vor dem Beginn der Aufnahme durch ein-
rastende Aufnohmetaste, daher keine Dynamikverzerrung am Beginn der Aufnahme.
Refine Rackwii-tsregelung, daher keine Frequenzgangverfalschurg.
Mithoren bei Aufnuhme uber Kopfheirer moglich.
Nachtreigliche Uberlagerung einer zweiten Aufnahme auf &Ole bestehende Aufnahme
moglich (Trickaufnahmej.

Halbspur-Kombikopf (Hor-Sprechkopf; und Halbspur-Ferris-Losaskopf.
Kombikopf m t Bandandruck durch And uckband, daher bestmaglicher Band-Kopf-Kontakt
und extrom lange Lebensdauor des Koptes.
Maximale SpulengroBe 15 cm, DIN 45514.
Bandgeschwindigkeit 9,53 cm/s, Tolerant nach DIN 45511 j 2°
3 Stunden Gesamtspielzeit (15-cm-Spule mit Duoband:.
Umspulzeit fur 15 -cm -Sputa Langspielbcnd ca. 220 sec.

Frequenzbereich, bezogen ouf das Toleianzfeld nach DIN 45511 (Bild 5): 40 Hz bis 12 kHz.
Tonhohenschwankungen, geheirrichtig bewertet mit EMT 418 gemessen, 5 ±
Dynamik (DIN 45405j -2 50 dB.
Eingebaute Klebeschiene.

Antrieb der -onweile aber Riemen.
Antrieb dor Spulen im Spiolbetrieb uber Rieman, im Schnellauf uber Reibrad.
Lobensdauer der Rieman mehr als 1000 Betriobsstunden.
3-stelliges, dekadisches Bandzahlwerk mit Riickstellrad, angetrieben corn linken
Wickoldorn.

Aussteuerungsanzeige durch Magisches Band fur Weitwinkelablesung.
Geeignet fur den Betrieb mit Schaltuhs.
Eingiinge:
Mikro:
Radio:
Platte:

Ausgonge:
hochohmig:
niederohmig:

fur Kopfharer:

2,2 bis 45 mV, ca. 1,5 Mu, 3-poligo Normbuchse DIN 41524.
2,2 bis 45 mV, 22 ku, 3-polige Normbuchse DIN 41524.
100 mV bis 2 V, 1 Mil, 3-poligo Normbuchse DIN 41524.

co. 700 mV an 15 Id? (Buchse Radio;.
ca. 5 ii, Normbuchse DIN 41529 mit Schaltkontakt zum Abschalten
des eingebauten Lautsprochers.
ca. 14 V an 220 kfl, zum Mitharen bei Aufnahme.

Das galvanische AnschluBglied 244 U (Telefonadapterj kann an den Eingangen Mikro
oder Radio angeschlossen werden.
Bedienungsorgane:

Drucktasten: Aussteuerung von Hand, schneller Riicklauf, schneller Vorlauf, Start.
Halt, Schnellstop (einrastbarl, Mikro Radio -Platte, Aufnahme/Trick

Pegelreglor boi Aussteuerung von Hand Lautstarkereglor.
Klangregler / Netzschalter.

Schaller: Lautsprecherschalter.

Automatische Abschaltung am Bandencle fur sofortigen Stillsksnd bei alien Betriebsarten
auBer Aufnehme durch Schaltfolie am Tonbond.
Servicegerechte Konstruktion, da alle Toile nach Abnahme von Abdeckplatte und Bader.
zugeinglich.

Hondlicher, stabiler, mit Kunststoff bozogener Stahlblechkoffer in raumsporender Flach
bauweise.

Dockel und Boden aus schlagfestem Kunststoff mit Ledernarbung.
Kabelkasten im Baden zur Unterbringung des Netzkabels.
6-stufiger Vorstorker, Ausfuhrung in gedruckter Schaltung.
Vormagnotisierung und Loschung mit HF 55 kHz(.
Bestackung:
Rohren: EF 86, EF 83, ECL 86, ECC 81.
Selengleichrichter B 250 C 100, E 45 C 5, M 3.
4-Watt-Endstufe.
1 Ovallautsprecher 144 x 96 mm.
Netzspannungen: 110, 130, 220 und 240 V, 50 Hz.
Netzsicheruigen: 110 und 130 V: 0,8 A, 'rage, 5 x 20 mm,

220 und 240 V: 0,4 A, nage, 5 x 20 rem.

Anodensicherung: 125 mA, trage, 5 x 20 mm.

Leistungsaufnahme: ca. 52 W
Mit geringem Aufwand umriistbar auI 110 V und 130 V, 60 Ffz durch Umbausatz 16 bl.
TK 19 Autornatik U ist umschaltbar oaf 110 V und 13C V, 60 Hz.
MaBe: 35 x 29 x 17,5 cm.

Gewicht: ca. 9 kg.

Regler:
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c$-ws0-ette Gees dpreizelorwes:

Neue Spulenhalterung beim TIC 6
Eine weitere Vervollkommnung hat der
Universal-Tonbandkoffer TK 6 erfohren:
Die Spulen lassen sich jetzt absolut sicher
auf ihren Haltedornen befestigen und
verbleiben im Betrieb exakt in ihrer
Lage. Bei der frUheren Ausfuhrung mit
geschlitztem Spreizdorn konnte es vor-
kommen, dah sie sich wohrend des
schnellen Vor- oder Riicklaufs etwas ab-

hoben. Dadurch wurde haufig der Band -
wicket verschoben. Der Spreizdorn setzt
namlich genau kalibrierte Abmessungen
des Mittellochs der Spulen voraus; die
erforderliche Genauigkeit ldf3t sich aber
bei Kunststoff-Spulen nicht immer ein-
halten. Auherdem ist die Toleranz von
Fabrikat zu Fabrikat verschieden.
Urn ganz sicher zu gehen, also Spulen

alter Fabrikate verwenden zu ;carmen.
wurde beim GRUNDIG Tonbandkoffer
TK 6 eine neue Spulenhalterung einge-
fUhrt, die im Prinzip derjenigen von
hochwertigen Schmalfil-n-Projektoren
eihnelt. S e leiht sich spielend leicht hand-
haben. Die eingebaute Feder sorgt kir
eine absolut sic -here Lage der Spule
wahrend oiler Betriebsarten.

Neue Kopfbefestigung mit
Feingewinde-Justierung bei
den Tonbandgeroten
TK 46 und TK 47
Beim TK 47 mit seinen Halbspur-Stereo-
Tonkopfen zeigte es sich, daf) die Justie-
rung der Kopfspalt-Senkrechtstellung
mit hochster Genauigkeit durchgefiThrt
werden muh. Schon die geringsten Ab-
weichungen fuhren zu Hohenverlusten.

An SieIle der bislang verwendeten Nor-
malgewindeschrauben werden daher
jetzt Feingewinde-Bolzen mit Feinge-
winde-Muttern verwendet, die eine ge-
nauere Justierung der Kopfspalt-Senk-
rechfstellung ermaglichen (BiId

Gleichzeitig wurde auherdem die ge-
samte Kopfhalterung durch starkeres
ZusammendrUcken der Feder stabilisiert,
da manche Veranderung der im Werk
einwandfrei ausgefiihrten Kopfjustierung
auf dem Transportwege entstanden war.
Sollte bei TK 47 -Gersten derartiges fest-
gestellt sein, so empfiehlt sich grund-
seitzlich eine Neujustierung des Wieder-
gabe- und Aufsprechkopfes. Meist ist es
ubrigens kir den Kunden am gunstigsten,
wenn man nur den Kanal ML (obere
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Spur) fur die Justierung der Spalt-Senk-
rechtsiellung benutzt, da d ese Spur ouch
fur die immer noch am meisten vorkom-
menden Mono-Aufnahmen und -Wieder-
gaben dient. Bei Playback wird die

dominierende Stimme und bei Multi -
Playback die Letztaufnahme ebenfalls
meist auf Spur ML aufgenommen, schon
wegen der Austauschbareit mit Halb-
spur-Mono-Geraten.
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Das Spitzen-Tonbandgerat fur Batterie- und Netzbetrieb

(GRUF1DIG)

Im Heft November 1962 der Technischen
Informationen" veroffentlichten wir die
ausfuhrliche Schaltungsbeschreibung un-
serer beiden neuen Universal-Tonband-
koffer fur Netz- und Batteriebetrieb TK 4
und TK 6.
Vor allem mit dem TK 6 werden Leistun-
gen erzielt, die bisher nur netzbetriebene
Heim-Tonbandgeraie geboten haben.
Aber ouch dos TK 4 erfUllt schon hohe
Anspruche. Beide Gerate sind universell
verwendbar, im Heim, im Auto und un-
terwegs im Freien. Ob nun Tonaufnah-
men gernacht werden sollen, bei denen
dos Angewiesensein out eine Netzsteck-
dose hinderlich ist oder ob wahrend der
Fahrt, wahrend des Urlaubs oder bei
einer Party Musik am laufenden Band
erfreuen soil: mit den GRUNDIG Univer-
sal-Tonbandgeraten TK 4 und TK 6 wer-
den alle diese Wiinsche erfullt. Es ist
besonders die automatische Netz-Batte-
rieumschaliung zu erwahnen und die
ganz grohe Leistung des TK 6, die ihres-
gleichen sucht.

Der Tonbandkoffer TK 6 ist dos Spitzen-
gerat seiner Klasse. Es ist selbstverstand-
lich,dah in diesem Gerat die modernsten
Erkenntnisse der Tonbandtechnik var-

Innenaufbau des neuen TK 6. In dem unten rechis sichtbaren Abschirmkiistchen befindet sich die
Motor-HF-Drehzahlregelschaltung

wirklicht wurden. Die hervorragende
Klangqualitat st nicht nur auf die kraf-
tige 1,6-Watt-Ge.gentakt-Endstufe und
den relativ grohen Superphon-Lautspre-
cher, sondern ouch zu einem wesentli 
then Teil out die ausgezeichnete Gleich-
laufgenauigkeit zurUckzufuhren, die der
von grot)eren netzbetriebenen Tonband-
geroten nicht nachstehi. Dafur sorgt vor
allem die exakt gelagerte, genauestens
ausgewuchtete grohe Schwungmasse Fur
die Drehzahlkonstanz Uber langere Zeit
ist im wesent'icnen der Antriebsmotor
verantwortlich. Es ist selbstverstanalich,
dah GRUNDIG hier nur das Beste ver-
wendet, was die Technik von heute
bietet.

TK 6. Ein elegantes Universal-Tonbandgerat fur hochste Anspruche. Ausfiihrliche Beschreibungen und
technische Doten der Ceram TK 4 und TK 6 brachten wir im Heft November 1962 (Seiten 434 ... 450)
der Technischen Informationen"

Der neue Motor mit HF-Drehzahlregelung. Der
Kollektorteil (rechts) ist durch eine Kappe aus
Mu-Metall geschirmt

Im Bestreben, auch bei Batteriegeraten
wie bei allen GRUNDIG Erzeugnissen
moglichst auf Verschleihteile zu verzich-
ten und eine hohe Betriebssicherheit und
Lebensdauer des Motors zu erreichen.
wurde sowohl beim TK 4 (ab Nr. 8001)
als ouch beim TK 6 (ab Nr. 100C1) ein
neuer MotDrtyp verwendet. Dcs hei
diesem Motor angewandte, mit Hoch-
freguenz arbeitende neue Regelsystem
beeinfluht die Steuerschaltung nicht mehr
galvanisch, sondern auf induktivem
Wege.
Der im Motorstromkreis liegende Tran-
sistor wird von einer HF-Oszillaior-An-
ordnung derart gesteuert, daft sich die
Drehzahl des Motors ouch bei Anderun-
gen der Betriebsspannung sowie bei
Belastungsschwankungen in einem wei-
ten BereicF genau selbsttatig e'nsteilt.
Dieses neue HF-Regelverfahren gewahr-
ieistet durch den Fortfall von Schleif-
ringen und BUrsten im Fliehkraftschalter-
kreis eine hohe Betriebssicherheit und
Verschleifsfestigkeit des Motors.
Die Tonbandgerate TK 4 und TK 6 haben
dam.t einei Oualitatsstand erreicht, der
sie ebenburfig neben Nur-NetzgerCiten
stellt. Dariiberhinaus bietet der verwen-
dete Gleichstrommotor eine sehr schnel-
les Umspulen des Bandes. In diesem Fall
ist ratiirlich die Regelautomatik aul)er
Betrieb gesetzt.
Unser nachfolgender Beitrag wird alle
weiteren Einzelheiten des HF-Regelver-
fahrens ndher erlautern.

Die gleiche Motor-Drehzahlregelung wird ouch
beim TK 4 lab Nr. 8001) angewandt
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Das in den GRUNDIG Universal-TonbandgerCiten

TK 4 und TK 6 angewandte HF-Regelverfahren
zur Konstanthaltung der Motordrehzahl
Universal-Tonbandgerdte, wie TK 4 und
TK 6, die einen einwandfreien und
gleichmahigen Bandlauf sowohl bei
Netzbetrieb als ouch bei Batterie-Strom-
versorgung aufweisen sollen, arbeiten
mit Gleichstrom-Motoren, die im Gegen-
satz zu reinen Wechselstrom-Motoren
ihre Drehzahl nicht ober die Frequenz
des Netzes konstant halten konnen, son-
dern hierzu besondere Regelautomatik-
Einrichtungen benotigen. Urn einen
hohen Wirkungsgrad und somit einen
far Trockenbatteriebetrieb niedrigen
Stromverbrauch des Motors zu erreichen,
scheiden mechanische Regelungen, wie
z. B. die von alteren Plattenspieler-Mo-
toren gut bekannte mechanische Flieh-
kraft-Bremsung wegen de unvermeid-
lichen Bremsverluste aus. Man bedient
sich bei Gleichstrom-Kleinstmotoren fOr
Tonbandgerate zwar ebenfalls der Flien-
kraft, aber in Form von elektrisch arbei-
tenden Anordnungen mit Hilfe eines sich
offnenden und wieder schliehenden Kon-
taktes. Es gibt hier vor allem drei be-
kannte und praktisch angewandte Ver-
fahren, die in vereinfachter Form in den
Bildern 1 bis 3 dargestellt sind.

Die in Bild 1 gezeigte Regelschaltung ist
die einfadiste. Hier liegt der Kontakt des
Fliehkraftschalters fiber zwei Schleifring-
bursten direkt (oder mit einem Wider -
stand 0berbriidcf) im Motorstromkreis.

Uber Reglerkontakt und Schleifringbiir-
sten flieht ein relativ hoher Strom. Ober-
gangswiderstande und Funkenbildung
beeintrachtigen ein iiber langere Zeit
konstantes Betriebsverhalten. Insbeson-
dere macht der Abreihfunken des Scholl-
kontaktes Schwierigkeiten, der bald zu
Veranderungen der Drehzahl fart.

Bild 2 zeigt eine verbesserte Regelschal-
tung, die mit einem wesentlidi schwa-
cheren, durch Fliehkraftschalter und
Schleilringbursten fliel)enden Strom ar-
beitet. Der Motorenstrom wird hier Ober
den Innenwiderstand eines Transistors
gesteuert (Stredm Emitter-Collektor). Der
Uber den Fliehkraftregler flief)ende
Steuerstrom wird damit urn den Strom-
verstarkungsfaktor des Transistors ver-

Die Weiterleitung der
Schaltimpulse erfolgt ober
Schleifringe und Kohlebiirsten

mindert. Die Funkenbildung ist somit
entsprechend cierincier, ebenfalls der
Einfluh des Obergangswiderstandes an
den Schleifringbursten. Diese Anordnung
wurde im TK 1 angewandt.

Eine weitere Verbesserung dieses Prin-
zips zeigt Bild 3. Urn den im Ftiehkraft-
schalterkreis fliehenden Strom und ma-
rungen, die ihn beeinflussen konnen,
noch weiter zu vermindern und au( einen
ganz minimalen Wert zu bringen, wird
h.er der den Motorstrom steuernde Trans-
istor nicht direkt, sondern iiber einen
weiteren Transistor vom Fliehkraftschal-
terstromkreis gesteuert. Hierdurch ist
eine Funkenbildung und somit ouch eine
dadurch bedingte Veranderung des
Kontaktabstandes ausgeschaltef. Dieses
System wurde in der ersten Serie der
Gerate TK 4 und TK 6 angewandt. Bei
den minimalen Schaltstromen spielen
zwar die Obergangswiderstande der
Schleifringbiirsten praktisch ubehaupt
keine Rolle mehr, dafOr steigt aber die
Gelahr von Feinstschliissen zwiscnen den
Schleifringen infolge Kohleabr.eb an.
Hier ergaben sich bei der Motorenfer-
tigung noch Schwierigkeiten, die durch
ein neues Regelsystem mit ganzlichem
Fortfall der rotierenden Stromzufuhrun-
gen innerhalb des Fliehkraftschalterkrei-
ses beseitigt werden konnten.

Der Vollstandigkeit halber sei noch er-
wahnt, dal) es zwar Motoren gibt, deren
Fliehkraftkontakt unmittelba cu( die
Ankerwicklungen einwirkt, die also eben-
falls auf Schleifringe verzichten kEinnen,
doch ist die Kontaktbelastung wiederum
- ahnlich wie bei dem System nach Bild
1 - sehr hoch, so dal) sie nur fur Lei-
stungen bis max. 0,3 Watt brauchbar
sind, fiir hohere AnsprOche somit nicht in
Frage kamen.

Die Forderung an eine konstante Band-
geschwindigkeit, unabhangig von
Schwankungen der Betriebsspannung
und der Belastung ist heute bei Ton-
bandgeraten, die mit Trockenbctterien
einwandfrei arbeiten sollen, genau so
hoch wie bei Nur-Netzgeraten. Wenn
man bedenkt, dah in einem weiten Be-

Das Prinzip von Gleichstrom-
Drehzahlregelschaltungen mit
rotierendem Fliehkraftschalter

Diese Anordnungen wurden jetzt
durch das neue HF-Regelprinzip
ersetzt. Es verzichtet auf Schleif-
ringe und Borsten und macht den
Reglerkontakt stromlos

Bild 1
Fliehkraftschalter direkt
im Motor-Stromkreis

triebsspannungsbereich die Drehzahl des
Motors konstant bleiben soil, so ist zu
ermessen, daft' der einwandfreien Dreh-
zahl-Stabilisierung des Motors eine hohe
Bedeutung zukommt. Diese Ansprache
erf011t ein neuer Motortyp, der out
die kritischen Teile - Schleifringe und
zugehorige Biirsten zur Weiterleitung
der Fliehkraftschalter-Impulse - ganz
verzichtet.

Das HF-Regelprinzip

Die Bilder 6 und 7 zeigen den Innenauf-
bau des neuen Motors. Der zusammen
mit dem Anker rotierende Fliehkraftkon-
takt, den Bild S zeigt, entspricht Obrigens
genau der Ausfuhrung, wie sie ouch fOr
die Gleichstrom-Regelung (nach Bildern 1
bis 3) benutzt wurde. Sein beweglicher
Kontakt ist bei stillstehendem oder mit
geringer Umdrehungszahl laufendem
Motor durch Federkraft geschlossen. Bei
Uberschreitung der Nenndrehzahl offnet
er sich infolge der dann verstarkt auf-
tretenden Fliehkraff, die ihn nach auhen
drUcken machte und die Federkraft do-
bei 0berwindet.

Innerhalb des Motors ist ein HF-Spulen-
system angeordnet, welshes aus einer
fest angeordneten Oszillator-Schwing-
kreisspule und einer mit der Motorwelle
rotierenden Spule besteht. Die rotie-
rende Spule taucht in die Schwingkreis-
spule ein und ist mit dem rotierenden
Fliehkraftschalter unmittelbar verbun-
den. Die aus Widerstandsdraht gewik-
kelte Dampfungsspule wird bei Unter-
drehzahl durch den Fliehkraftregler kurz-
geschlossen bzw. bei hoherer Drehzahl
geoffnet.

Eine mit dieser Vorrichtung aufgebaute
Oszillatorschaltung wird bei richtiger
Dimensionierung bei geschlossenem
Fliehkraftkontakt nicht schwingen, bei
geoffnetem Fliehkraftkontakt jedoch so -
fort anschwingen und eine Hochfrequenz-
spannung erzeugen. Ober einen Gleich-
richter wird mit dieser Spannung ein
Schalttransistor gesteuert, der mit seinen
Elektroden Emitter und Collector') im
Motorstromkreis liegt. Bild 4 zeigt das

Bild 2
Regelung iiber einen
Transistor

Bild 3
Zweistufige Transistor-
Drehzahlregelung
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Prinzipschema theses HF-Regelverfah-
rens.

Die Dampfungswicklung besteht aus iso-
liertem Widersiandsdrahi (R 70 12)
und ist auf einem Pilz aus HF-Eisen
hoher Permeabilitat gewickelt. Dies ist
notwendig, um den dampfenden Einflul)
der Stahlwelle zu verkleinern. Schwing-
und Koppelspule sind ebenfalls von
einem Mantel aus HF-Eisen umgeben

Kontakte-

Regierhebel

Betriebsspannung 6 11Volt =

Feder
Id 4 Prinzipschema
der HF-Drehzahlregelung

T 1 = Oszillator-Transistor (OV 304)
0 = Oszillator-Schwingkreisspule
D = Dompfungsspule
K = Auskoppelspule
GI = Gleichrichter (OA 851

BeteStigung T 2 = Regeltransistor (AC 121)
nnerhalb des

Motor-Stromkreises

Einstellschraube z Einstellg d tvenndrenzahl

Aufbau des F!iehkraftreglers

Anschlun f Hopplungsspule

Mantel aus
I HF-Eisen

4nschia3 I Oszillatorspule

I Bilf 5
Der Fliehkraftschalter
innerhalb des Motors

urn die Streuung moglichst klein zu hal-
ten. Es ergibt sich fur dos ganze Spulen-
system eine den bekannten HF-Topfker-
nen ahnelnde Anordnung.

Gegenjber Moioren mii Gleichstrom-
scholtuig des Fliehkraftreglers ergeben
sich mit der neuen HF-Regelschaltung
folgende Votteile:

Die mit dem rotierenden Fliehkraftkon-
takt in Verbindung stehenden, sich oft
als staranfallig erwiesenen Schleifringe
und Kohlebi:rsten fallen fort. Im Schalt-
kreis des Fliehkraftkontaktes fliefyt beim
HF-System wahrend der Scholtvorgange
kein Strom, ca die HF-Schwingamplitude
erst bei geoffnetem Kontakt enisteht.

Die Konstanz des Regelkreises kann so-
mit ulcer lange Zeitraume, die im allge-
meinen uber der Lebensdauer des Mo-
tors liegen, konstant gehalten werden

') Zum Unterscnied verwenden wir in diesem
Beitrog folgende Schreibweise

Collector des -ransistors (geschrieben mit C)
Kollektor des Motors (geschrieben mit K)

Aft. BiId 6 und 7 Innenaufbau des Motors mit HF-Drehzoldregelung

Hopplungsspule

IOszillatorspule

aimptungswicklung

Ringmognet

Fllehkrelregler

HF-Eisenpilz

Acker

Hoilektoranschlua

Koliektor

Hollektoronschlu3

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 520



Die Schaltung
In der untenstehenden Gesamischaltung
(Bald 8) sind die Einzelheiten leicht zu
erkennen. Der Oszillator - bestUckt mit
einem Transistor OC 304 - benutzt die
in dem Motor eingeboute Spule als
Schwingkreisspule. Die Riickkopplung er-
folgt kapazitiv und ist mit dem Wider -
stand R 54 (500 52) einstellbar. Es ist da-
mit leicht moglich, in gewissen Grenzen
die HF-Amplitude und somit die Schub-
spannung fur die Basis des Schalttransi-
stors AC 121 einzuregeln. Dies ist notig,
um Streuungen der Oszillatorspule und
des Transistors sowie der Diode auszu-
gleichen. Die genaue Einstellung von
R 54 auf 6 Volt HF-Spannung am
Schwingkreis, wie BiId 8 zeigt, erfolgt im
Werk. Eine Nachstellung soil - aulyer
ggf. bei einem Wechsel des Motors oder
des Transistors OC 304 - nicht vorge-
nommen werden.
Als Kreiskapazitat C 55 (2,2 nF) wird ein
hochwerfiger Kondensator verwendet.
Die Dampfungsspule ist aus Wider-
standsdraht gewickelt und dem erfor-
derlichen Leistungsentzug entsprechend
bemessen. An und fur sich sind alle
dampfbaren Oszillatorschaltungen mog-
lich. Die kapazitive Rockkopplung hat
jedoch den Varied, dal} man die Ruck-
kopplungsspule sport. Die erzeugte
Hochfrequenz liegt zwischen 60 ... 75 kHz.
Mit der Kopplungsspule wird die Hoch-
frequenz ausgekoppelt und mit der
Diode OA 85 gleichgerichtei.
Der Regelfransistor AC 121 isf so ge-
schaltet, dal, bei fehlendem Signal der
Motor vollen Strom bekommt. Mit dem
Widerstand R 52 (1,8 1(52) kann der
Spannungsabfall zwischen Collector und
Emitter beeinfluht werden. Im allgemei-
nen betragt dieser Spannungsabfall 150
... 250 mV. Der Widerstand R 61 (180 52)
erzeugt einen gewissen Grundstrom. Er
begrenzt die obere Regelspannung,
Das an der Basis auffreffende gleich-
gerichtete Signal mufy bei einer bestimm-
ten Speisespannung eine gewisse Hiihe
aufweisen (einstellbar mit R 54). Mit
wachsender Speisespannung nimmt ouch
das Signal an der Basis zu. Dies ist ein
wichtiges Kennzeichen dieser Schaltungs-
anordnung und wird automatisch er-
reicht, da die abgegebene Oszillator-
spannung ebenfolls mit der Speisespan-
nung ansteigt. Aus den nebensfehenden
Oszillogrammen ist dies deutlich zu er-
kennen.

Der Kondensator C 50 (1 itF) client zur
Gegenkopplung sowie zur Vermeidung
allzu grof)er Spannungsspitzen, die dem
Regeltransistor AC 121 gefahrlich wer-
den konnten. Die Grohe des Kondensa-
fors richtet sich weitgehend nach den
mechanischen Eigenschaften des Lauf-
werks.
Bei Unterdrehzahl isi der Fliehkraftregler
geschlossen, der Oszillator schwingt
nicht und der Motor erhalt seinen vollen
Strom. Sobald die Nenndrehzahl (n =
3000 U Min.) erreichf wird, offnet der
Fliehkraftregler, der Oszillator schwingt;
durch das Signal wird der Regeltransi-
stor AC 121 geoffnet und es flieht nur
noch Ober R 5 ein geringer Grundstrom.
Im Zusammenwirken mit dem Konden-
sator C 50 (1 itF) ergibt sich ein ruck-
freier Lauf des Motors.
Hat der Motor das Bestreben, wieder
langsamer als mit der Nenndrehzahl zu
laufen, so schlielyt der Schaltkontakt des
Reglers. Der Oszillator wird sofort ge-
dampft, die Schwingamplitude bricht zu-

Bilder 9 bis 17

Schirmbildfotos an den
entscheidenden Stellen der
Regelschaltung:

Oszillogramm A 1
zeigt die HF-Spannung on
der Koppelspule bei einer
Speisespannung von 6 Volt,

Oszillogramm A 2
zeigt die HF-Spannung an
der Koppelspule bei einer
Speisespannung von 9 Volt,

Oszillogramm A 3
zeigt die HF-Spannung an
der Koppelspule bei einer
Speisespannung von 15 Volt.

Aus den Bildern ist ersicht-
lich, doe die H6he der HF-
Spannung von der Speise-
spannung abhongig ist. Wei-
terhin ist erkennbar, doe dos
Tastverhaltnis bei niedriger
Spannung sehr klein ist,wah-
rend bei hoher Spannung der
Oszillator fast die ganze
Zeit schwingt.

Die nochste Serie, Oszillo-
gramm B 1, B 2 und B 3
zeigt die gleichgerichtete
HF-Spannung. Auf den Bil-
dern ist ersichtlich, doe noch
eine gewisse HF vorhanden
ist, was sich jedoch nicht
storend ouswirkt. Durch die
Gegenkopplung ist dos Os-
zillogramm etwas verzerrt,
was in erster Linie auf die 5
Lamellen des Motors zuruck-
zufiihren ist. Auch hier sieht
man deutlich die Anderung
des Tostverhaltnisses sowie
ouch die Anderung der
Amplitude bei steigender
Spannung.

Die Oszillogramme C 1, C 2
und C 3 zeigen den am
Schalt - Transistor zwischen
Emitter und Collector auf-
tretenden Spannungsabfall.
Auch hier ist ebenfolls noch
ein kleiner Rest HF erkenn-
bar. Auch sieht man den Ein-
flue der vom Motor erzeug-
ten Welligkeit. Es ist eben-
falls deutlich die von der
Spannung abhangige Hohe
der Schaltspannung sowie
ouch die von Spannung und
Belostung abhangige Impuls-
haufigkeit zu erkennen.

Al

A2

4.-. h-4

40. 1.1 t. ;0,, y

A3

sammen, die Diode liefert keine Gleich-
spannung mehr an die Basis des Schalt-
transistors. Dieser wird somit wieder
leitend und iiberbrockt R 5. Der Strom
beginnt zu steigen, die Motordrehzahl
wird wieder hoher. Die Fliehkraftwirkung
des Schaltkontakts steigt soweit, bis sich
der Kontakt wieder offnet. Dieses Spiel
wiederholt sich fortlaufend und bringt
den Motor genau auf seine Nenndreh-
zahl. Unterschiedlich sind die Zeiten des
Geschlossenseins und Geoffnetseins des
Schaltkontaktes. Diese hangen in erster
Linie von der Hohe der zur Verfugung
stehenden Spannung ab, wie die Oszil-
logramme A 1, A 2 und A3 der Slider 9
bis 17 deutlich zeigen.
Bei kleiner Betriebsspannung ist der
Schaltkontakt in der meisten Zeit ge-
schlossen, die HF erscheint im Oszillo-
gramm (siehe A 1, aufgenommen bei
einer Spannung von 6 Volt) nur kurz-
zeitig. Aus diesem Oszillogramm ist
gleichzeitig ersichtlich, dal) der Motor
bei 6 Volt noch einwandfrei regelt, beim
Betrieb an einer 6,3-Volt-Autobotterie
ergeben sich also stabile Verhaltnisse.

Das
einer Betriebsspannung
genommen worden. Dieses ist die Nenn-
spannung der 6 Monozellen und bei
Netzbetrieb. Hier sieht man deutlich, dal)
der Schaltkontakt schon Ober langere
Zeitraume offnet, der Schalttransistor
AC 121 also wahrend dieser Zeiten
gesperrt ist.
Nur noch sehr kurze Zeitspannen ist der
Kontakt geschiossen bei einer Betriebs-
spannung von 15 Volt, wie aus dem
Oszillogramm A 3 zu ersehen ist.
Wie aus Bild 23 zu ersehen, regelt der
Motor ouch Ober eine Spannung von
15 Volt hinaus noch einwandfrei. Dieses
entspricht aber nicht den Betriebsvor-
schriften des Gerates, die als maximale
Betriebsspannung 11 Volt vorschreiben.
Fur das Gesamtgerat sind namlich nicht
nur die Motor-Betriebsverhaltnisse mafy-
gebend, sondern ouch die der iibrigen
Schaltungsaggregate, die bei einer
Spannung von 11 Volt an der oberen
Grenze liegen. Es spielf hier neben der
Transistor-Belastbarkeit auch die HF-
Vormagnetisierung eine Rolle.

niachste Oszillogramm
von

(A
9

2) ist bei
Volt auf-
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12

3

Bild 8
Schaltbild der
HF-Drehzahlregelung,
wie sie in den GRUNDIG
Batterie/-Netz-Tonband-
geroten TK 4 und TK 6
verwendet wird

Die ausfiihrlichen
Schaltungen der Gerdte
TK 4 (Bild 18) und TK 6
(Bild 19) finden Sie ouf
den Seiten 516 und 517
dieses Hehes
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4116.Bild 21
Diagramm der elektrischen und mechanischen
Daten des Triebsystems ohne Kegler

Bei Netzbetrieb sorgt die eingebaute
Spannungs-Begrenzung bzw. -Stabilisie-
rung (beim TK 4 durch einen Varistor,
beim TK 6 durch einen Transistor TF 78
in Verbindunq mit einer Zenerdiode) fur
einen Schutz gegen unzulassige Betriebs-
verhaltnisse, also Oberspannungen. Fur
12- und 24-Volt-Autobatteriebetrieb wird
ither den Autoadapter Nr. 380 fiir eine
Reduzierung und Stabilisierung der
Spannung gesorgt.

Met ergebnisse

Aus dem Diagramm (Bild 21) sind die
elektrischen und mechanischen Daten
des Triebsystems ohne Regler ersichtlich.
Die weiteren Kurvenblatter zeigen je-
weils bei Regelbetrieb die Drehzahlab-
hCingigkeit bei Regelbetrieb von der Be-
lastung bei konstanter Spannung (Bild
22) sowie die Drehzahlabhangigkeit von
der Betriebsspannung bei konstanter
Belastung (Bild 23). Es ist daraus ohne
weiteres zu entnehmen, dah gegenOber
den bisher Ublichen Systemen bei einer
wesentlich geringeren Drehzahlabwei-
chung (ca. ± 0,1 0/0!) ein groherer Regel-
bereich moglich ist. Dies ist fur den vor-
liegenden Verwendungszweck auher-
ordenilich wichtig. Eine Veranderung
dieser Daten ist bei richtiger Dimensio-
nierung der Schaltung ausgesdilossen,
so dah sich daraus ergibt, daft' dieser
Motor alien Anforderungen fur Univer-
sal-Tonbandgerate besonders gut ent-
spricht.

Die Lebensdauer des Motors wird nur
noch von den KohlebOrsten und dem
Kollektor bestimmt. Auf Grund der Di-
mensionierunq derselben erhoht sich die
Lebensdauer des Motors beachtlich.

H. Sch.

Bild 20
Aufbau des HF-Oszillators und der Regel-

transistorstufe im Tonbandkoffer TK 6.
Rechts ist der Motor zu schen

3000

Der AutoanschluB
bei den Batterie-

Tonbandgeraten
TK 4 und TK 6
Alle GRUNDIG Batterie-Tonbandgerale
konnen ohne Einschrankung ouch im
Kraftfahrzeug betrieben werden, wobei
zur Schonung der Monozellen-Batterien
ein Anschluh an die Steckdose des Ar-
maturenbretts moglich ist. FOr diesen
Betrieb an 6-Volt-Autobatterien stehl
das mit einem Autostecker versehene

AutoanschluBkabel 255
zur Verfiigung.

Es kann bei alien GRUNDIG Batterie-
Tonbandgeraten verwendet werden (TK
1, TK 1 Luxus, TK 2, TK 4 und TK 6). Beim
Anschluh am Gerat wird der Monozel-
Ien-Batteriesatz automatisch abgeschal-
tet (Schaltkontakt an der Buchse).
Die kleinen GRUNDIG Batterie-Ton-
bandgerate (TK 1, TK 1 Luxus und TK 2)

30 Bild 22 Drehzahl in Abhangigkeit von der Be-
lastung bei Regelbetrieb und konstanter

mif, Betriebsspannung

0rehzonlgere9elter Gleichstrommotor Type 706
Drehzahl in Abhangigkeit von der Belcrsfung be, Regelbetrieb

U  9 Volt

n f Md

523



arbeifen mit 6 Volt Sollspannung (4 Mo-
nozellen). Der Regelbereich des Motors
erfalyt aber ohne weiteres die Oberspan-
nung von Aufobatterien im Ladezustand
(Fahrbetrieb).

Bei den grof3en GRUNDIG Batterie-Ton-
bandgeraten (TK 4 und TK 6) betragt die
Sollspannung 9 Volt (6 Monozellen).

Der Spannungsbereich ist jedoch so aus-
gelegt (6 bis 11 Volt), daft' der Betrieb an
einer 6-Volt-Autobatterie ohne Ein-
schrankung moglich ist. Wahrend des
Ladezustandes, wie er im Kraftfahrzeug
stets wahrend der Fahrt beim Ober-
schreiten einer bestimmten Motordreh-
zahl immer gegeben ist, steigt die Span-
nung eines 6,3-Volt-Akkus auf nahezu
8 Volt an. Andererseits kann in ungijn-
stigsfen Fallen die Spannung bis ca. 6,0
Volt abfallen.

Dieser gesamte weite Spannungsumfang
liegt im Regelbereich des Motors, so dal,
weder eine Erhohung der Drehzahl bei
vollem Ladebetrieb, noch ein Absinken
bei ungiinstigster Spannung eintritt.
(Siehe Bild 23).

Wie schon in dem vorhergehenden Bei-
trag erwahnf, soli eine Spannung von
11 Volt nicht Oberschritten werden. Ein
unmittelbarer Anschluf) an 12-Volt-Auto-
batterien ist daher nicht moglich.

3050

3000 -

2950

Bild 24
Schaltung des

Auto -Adapters
Typ 380

Bild 23 (unten)
Drehzahl in
Abhangigkeit
von der
Betriebs-
spannung bei
Regelbetrieb
und konstanter
Belastung.
Man beachte
den sehr
gedehnten
MaBstab der
Motordrehzahl
in dieser
Darstellung

Orehrohlgervgelter Gleichstrommotor Type 706
Drenzohl in Abniingykeot von der Sponnung Dei Regelbefrieb

Mc " 12 crng

n"T(U)

5 6 7 9 70

Es geht hier nicht um dos eine Volt",
sondern um dos betrachtliche Ansteigen
der Spannung beim Betrieb im Ladezu-
stand. Hier geht die Spannung auf ca.
16 Volt hinauf.

Aber deswegen brauchen Besiizer von
Kraftfahrzeugen mit 12-Volt-Batterien
nicht auf den Anschlut) ihres TK 4 oder
(meist) TK 6 verzichten. An Stelle des fur
6-Volt-Batterien geeigneten Auto-An-
schluf3kabels Nr. 255 wird hier der

GRUNDIG Auto -Adapter 380
verwendet. Er ist universell fur alle in
der Praxis vorkommenden Akkumulato-
renspannungen ousgelegt und lafyt sich
umschalten auf 6, 12 und 24 Volt. Seine
Schaltung (Bild 24J entspricht im wesenf-
lichen der des Autoadapters fijr den
GRUNDIG Ocean -Boy (siehe Jechnische
Informationen", Heft Juli 1962, Seite 405).

In der Umschalterstellung .6 Volt" des
Autoadapters erfolgt eine direkte Durch-
schaltung. In diesem Falle besteht kein
Unterschied zu dem Autoanschluf)kabel
255. Eine Spannungsbegrenzung ist bei
6-Volt-Betrieb nicht erforderlich. In den

77 72 73 74 75

Schalterstellungen .12 Volt" und .24
Volt" tritt eine Spannungsregelschaltung
in Funktion, die mit einem Transistor TF
78 in Verbindung mit einer Zenerdiode
Z 8 K arbeitef. Sie sorgt dafijr, dal) so-
wohl bei 12 -Volt- als ouch bei 24-Volt-
Akkumulatoren vom Nahezu-Entlade-
zustand bis zum Betrieb wahrend des
Ladens eine stabilisierfe Spannung von
ca. 9 Volt aogegeben wird.

Die beiden parallelgeschalteten Gleich-
richter am Eingang des Autoadapters
sorgen bei 12- und 24-Volt-Betrieb dafijr,
dal) bei einer falschen Polung kein Scha-
den am Gerat auffrefen kann. Man muf)
namlich damit rechnen, daf) bei einer
Steckdose oder einer Steckermontage
schon mal ungewollt eine Fehipolung
passieren kann. Der Schutzgleichrichter
sperrt dann den Sfromfluf), so daf3 dos
Tonbandgerat keine Spannung bekommf.

Bei 6-Volt-Betrieb muf3 jedoch genau auf
die Polung geachtet werden, da der
Sperrgleithichter hier auher Betrieb ist.
Da bei ca. 95% oiler Krafffahrzeuge der
Minus-Pol an Masse liegt, kann man im
allgemeinen also damit rechnen, dal) die

H011e der ALitosteckdose der Minus-Pol
ist, der innere Kontakt also der Plus-Pol.
Der GRUNOIG Tonbandgerate-Auto-
adapter 380 ist mit dem am meisten ver-
breiteten konzentrischen Autostecker ver-
sehen, passend fur die Oblichen Steck-
dosen an den Armaturenbrettern der
Kraftfahrzeuge. Solite eine solche Steck-
dose nicht vorhanden sein (manchmal
steckt Obrigens nur ein Zigarettenanzijn-
der darin), so laf3t sie sich leicht an einer
freien Stelle monfieren. Erhaltlich sind
solche Steckdosen in jedem Autozube-
har-Fachgeschaft. Es gibt Krafffahrzeuge,
die eine grof)ere Steckdose, die fast stets
fijr einen breiteren Zigareffenanzunder
vorgesehen ist, besitzen. Will man in
diesem Fall keine zusatzliche kleinere
Dose einbouen, so kann man im Auto-
zubehar-Fachgeschaff ouch die kir diese
graf)eren Dosen passenden Stecker kau-
fen. Der Stecker des Autoadapters isf
dann gegen einen soldien breiteren
Stecker auszuwechseln. Und - ouch hier
ist wieder darauf zu achten, dal) mit dem
Chassis des Krafffahrzeuges nahezu al-
ien Wagentypen der Minus-Pol der Bat-
terie verbunden ist. Im Zweifelsfall gibt
eine Spannungsmessung mit einem Dreh-
spulinstrument schnell genaue Auskunit
Ober Polaritat und Halle der Spannung.
Die auf3en liegenden Metallteile der
Tonbandgerate TK 4 und TK 6 stehen
Obrigens nidit mit dem Massepol des
Gerafes, also der Plus-Bafterieklemme, in
galvanischer Verbindung. KurzschlOsse
zwischen freiliegenden metallischen Tei-
len des Kraftiahrzeuges und solchen des
Tonbandgerates sind also ausgeschlos-
sen, ganz gleich, ob der Minus oder der
Plus-Pol der Wagenbaiterie mit dem
Wagenchassis in Verbindung steht.
Wechsektrommaf3ig liegt dos Tonband-
geratechassis Ober den Kondensator C43
(100 uF) an dem Massebezugspunkt der
Schaltung, also dem Plus-Pol der Batte-
rie. Die unterschiedliche Darstellung
machf dfeses deutlich. (Massezeichen ist
Plus-Spcnnungs-Bezugspunkt, Erdzeichen
is, Metallchassis, siehe Schaltbild auf
Seife 517. Der masseseitige Anschluf)

(Fortsetzung auf Seite 529)
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Ein preisgiinstiges Rohrenvoltmeter
for den Tonbandgerate-Service

Anwendungsgebiet

Das Rohrenvoltmeter TV 1 eignet sich tur
Messungen von Wechselspannungen
zwischen 0,2 mV und 300 Vin, Frequenz-
bereich von 10 Hz bis 300 kHz.

Der Gesamtmef)bereich ist in 10 Bereiche
mit einer Stufung von je 10 dB (Faktor
V 10 = 3,16) unterteilt.

Der Eingangswiderstand ergibt sich aus
einem ohm'schen Widersiand von 10 W.!,
dem ca. 30 pF Eingangskapazitat paral-
lel liegen.

Das Rohrenvoltmeter TV 1 ist innerhalb
seiner Daten universell verwendbar, so
konnen z. B. Messungen an Verstarkern,
Tonband- und Ultraschallgeraten, Filtern
usf. vorgenommen werden. Es eignet sich
in Verbindung mit einer Klirrfaktormefy
brUcke zu Klirrfaktormessungen, sowie
als Indikator an Wechselstromme)-
brUcken.

Dampfungs- und Frequenzgangmessun-
gen werden durch eine in dB-Werten
geeichte Skala (relativer Pegel) er-
leichteri.

Der Ausganq des Verstarkers leifyt sich
out eine Buchse (Output) umschalten, so
daft' das Gerat als stabiler Verstarker
benutzt werden kann.

Sdialtungsaufbau

Die Schaltung gliedert sich in Eingangs-
spannungsteiler, Verstarker und An-
zeigeteil.

Die zu messende Spannung liegt an
einem ohm'schen Teiler, der kapazitiv
kompensiert ist, von da gelangt sie Uber
die erste und zweite Verstarkerstufe und
uber einen Kathodenfolger auf einen
Mittelwertgleichrichter; der nun gewon-
nene Gleichstrom wird durch ein Dreh-
spulinstrument (100 iiA) angezeigt.

Bei nicht sinusformigen Wechselspan-
nungen ist zu beachten, claf) dos Gerat
zwar in Effektivwerten geeicht ist, jedoch
arithmetische Mittelwerte mif3t. Der Kur-
venformfehler ist Kier jedoch wesentlich
geringer als bei der Verwendung eines
Spitzengleichrichters.

Die Stabilitat des Verstarkers gegen
Netzspannungsschwankungen, Rohren-
alterungen u. a. wurde durch eine Ober
alle Stufen wirkende Gegenkopplung
erzielt, die es auf3erdem gestattet, den
Frequenzgang genau abzugleichen.
In Schalterstellung Ausgang Output"
liegt der Verstarkerausgang nicht mehr
am Gleichrichter- und Anzeigeteil, son-
dern an einer mit Output" bezeichneten
Buchse; das Gerat kann damit als Mefy-
verstarker verwendef werden.

Die Eichunq des Gerates kann jederze.t
ohne zusatzliche Hilismittel vorgenom-
men werden. In Stellung Eichspannung
Cal. Volt" des Betriebsschalters wird dem
Anzeigeteil Netzwechselspannung zuge-

(ORIMDIG) Rohrenvoltmeter TV 1
fuhrt, in Stellung Eichen Cal." des Mety-
bereichschalters wird diese Netzwechsel-
spannung Ober e,nen fest eingestellten
Spannungsteiler auf den Eingang des
Gerates gegeben. Der Spannungsteiler
teilt die Netzwechselsil7innung genau
urn den Betrag, den de: Verstarker ver-
starken soil. D e Verstarkung wird mit
dem durch einen Schraubenziehertrieb
zuganglichen Potentiometer, bezeichnet
mit Eichen Cal." so eingestellt, dcify sich
die Zeigerausschlage in Stellung nEich-
spannung Cal. Volt" und in Stellung
300 ms" des Betriebsartenschalters
decken.

Die elektrische Zeitkonstante der An-
zeige ist umschaltbar, d. h. mit dem Be-
triebsschalter werden zwei verschiedene
Kondensaforen dem Instrument parallel
geschaltet, so dal.) die Entladezeit-
konsiante in der einen Schaltstellung
ca. 300 ms, in der anderen ca. 3C ms
betragt. Dadurch konnen ouch Messun-
gen durchgefUhrt werden, bei denen
die Anzeige rrit der normalen Entlade-
zeitkonstante von 300 ms zu langsam ist.

Bedienung

Vor dem Einschalten ist zunachst der
mechanische Nullpunkt des Instru-
mentes zu kontrollieren. Mil dem Be-
friebsschalter M wird das Gerat einge-
schaltet. Das Signallampchen C) zeigt
den Betriebszustand an. Nach etwa zehn
Minuten Anieizzeil ist das Gerat be-
triebsbereit.

Zur Kontrolle der Eich..ing oder zu einer
Nacheichung wird der Melybereichschal-
ter C auf Stellurg Eichen Cal." ge-
bracht und der Betriebsschalter © ab-
wechselnd auf Ste'lurg Eichspannung
Cal. Volt" und 300 ms" gedreht. Der
mit Eichen Cal." bezeichnete Schrau-
benziehertrieb C) ist dabei so einzustel-
len, dafy die Anzeige in beiden Fallen
Ubereinsfimrnt.

Zu einer genauen Eidiung wird empfoh-
len, den Eingang C) von Spannungen
freizuhalten besonders ist dies bei
hoheren Frequenzen und Spannungen
Uber V 1 erforderlich.
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Ein Arbeitsplotz fur Rundfunk- und Tonbandgerrite-Reparaturen. Rechts often sind der GRUNDIG RC -Generator TG 11 und dos Riihrenvoltmeter TV 1 zu schen

Der Ausgang des Gerates ist mit einer
international eingefuhrten HF-Buchse (is
versehen, an die das Mef3kabel ange-
schraubt wird. Zur Benutzung von Mef)-
kabeln mit Bananensteckern ist fur den
Eingang die rechie Massebuchse C) vor-
gesehen.

Der Betriebsschalter © gestattet die Urn-
schaltung der Anzeigegeschwindigkeit.
Fur die meisten Messungen ist die Stel-
lung 300 ms" mit einer normal iiblichen
Entladezeitkonstante von ca. 300 ms
geeignet, wird jedoch eine schnellere
Anzeige erforderlich, so ist der Betriebs-
schalter © out die Stellung 30 ms" zu
schalten.

In der Schalterstellung Ausg. Outp."

der Buchse ,,Output" ® mit der dazu-
geharigen Massebuchse ®, dos Gerat
kann nun als stabiler Verstarker benutzt
we rd en.

Da das TV 1 sowohl in Spannungswerten
als ouch in relativen Dezibelwerten qe-
eicht ist, eignet es sich ouch dazu, das
Verhaltnis zweier Spannungen in Dezi-
bel zu messen. Dazu legt man beide
Spannungen nacheinander an und liest
die angezeigien dB-Werte ab; nach dem
Subtrahieren der Werte voneinander
erhalt man das gewunschte Verhaltnis
der beiden Spannungen.
Bei der Messung der Hochfrequenz-Vor-
magnetisierungs spannung an Sprech-
kopfen von Tonbandgeraten wird der
Spezial-Tastkopf VST 24 benutzt. Er teilt
die Spannunq kapazitiv im Verhaltnis
1:1000 (1 pF 1000 pF) herunter und be-
lastet somit das Mebobjekt nicht.
Zur Kontrolle der Eingangsspannung
bei Tonbandgerate-Messungen emp-
tiehlt es sich, einen Spannungsteiler von
1 :100, bestehend aus zwei engtolerierten
Widerstanden von 1 kt.2 und 10 Q, zu
verwenden. Damit wird die zu messende
Spannung urn den Faktor 100 erhi5ht,
was der Genauigkeit zugute kommt.

Auf)erdem wird damit die Zuleitung vom
Tonfrequenzqenerator zum Tonband-
gerate-Eingang niederohmig und somit
storungsunempfindlicher. Es konnen zu-
sammen mit diesem Spannungsteiler
ouch relativ hochohmige Tonfrequenz-
generatoren verwendet werden.

Im nachsten Heft tolgt die Beschreibung
des GRUNDIG R -C -Generators TG 11
mit vielen Anwendungsbcispielen.

Technische Daten des GRUNDIG Riihrenvoltmeter TV 1
Mefybereiche

Frequenzgang
(Instrumentenanzeige)

Metyungenauigkeit

Eingangswiderstand

Uberlastbarkeit

Verstarker auf Ausgangs-
buchse (Output) geschaltet

Netzanschlufy

Rahrenbestuckung

Gehause

Abmessungen

Gewicht

Mitgeliefertes Zubehor

Lieferbares Zubehor

Ausgang

tont requenz -

Generator

B

CR UNOIG

R -C -

Generator
IC 11

10/30/100/300 mV
1/3/10/30/100/300 V
entsprechen
-40-30/-20/-10
0 r-10/ + 20/ +30, t 40.  50 dB

bei 10 Hz und 300 kHz < 0,2 dB
bei 3 Hz und 600 kHz < -1,0 dB

max. L 5 °/o bei Netzspannungsschwankungen
von ± 10°/a und zwischen 10 Hz und 300 kHz

10 MQ II 31 pF in allen Bereichen

fur den 10-mV-Bereich max. 200 V
fur alle weiteren Bereiche max. 600 V

Innenwiderstand < 270 Q
max. Ausgangsspannung (R a e> R i) 20 V
Fremdspannung am Ausgang
Eingang abgeschirmt, Ust 20 mV

120 220 V 40 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme ca. 12 W
Ein dreiadriges Kobel verbindet das Gehause
mit dem Nulleiter

1 x EF 86, 1 x ECF 80, 4 x OA 150

silbergraues Stahlblechgehause

215 x 155 x 115 mm

ca. 2,5 kg

Mebkabel 6050 A

Prufspitze 247 B
Erdschelle 0241-035
Tastkopf VST 24

gemessene Spannung
Spannungsfeller 1,7 100 = 1 70 mV

1 100

- rum Rohrenroltmeter
IV

limpet. 1.7 mV
100 k -Q

rur fmgangsbuchse
des

Iontlandgerates

Sertenwtderstand
fur hochohmige f mspeisung INachbildung
horhohrtuger Ouellen. r B Mikrcrone ma etnge0 Ubertroger

Anschluft des TV 1 bei Messungen for Eingangsspannungen von Tonbandgerriten. Als Tonf requenz-
generator wurde in diesem Beispiel der GRUNDIG RC -Generator TG 11 verwendet.
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Neue Bestellnummern fur Tonbandgeriite- Ersatzriemen
Mit der Einfiihrung einer verbesserten
Riemenqualitat ouch fur Ersatzriemen
haben wir zur Vereinfachung an den
jeweiligen Einsatzort des Riemens ge-
bundene Bestellnummern mit Shickliste
7881-799 eingefiihrt. Dadurch wird die
Zahl der Bestellnummern von bisher 80
auf 32 reduziert. Diese neuen Nummern
bleiben kir den Einsatzort des Riemens
erhalten, selbsf dann, wenn noch einmal
eine Umstellung auf ein anderes Mate-
rial notig sein sollte.
Urn die Riemen gegen auf,ere Einflusse
zu schritzen und urn Verwechslungen zu
vermeiden, werden in Zukunft alle Er-
satzriemen einzeln in Mien verpockt.
Aus der Beschriftung der Tihe kann der
Kunde auf)er der Bestellnummer ouch
die Geratereihe und den Einsatzort des
Riemens entnehmen.
Nebenstehend bringen wir eine Bestell-
nummern-Obersichf sowie umseifig eine
Vergleichsliste, aus der Sie fur alle alien
Riemen die neuen Bestellnummern ent-
nehmen konnen.

Mikrofon-Reparaturen
Reparaturen an Mikrofonen werden nur
im Werk ausgefOhrt. Jeder eigene Ein-
griff sollte unbedingt vermieden werden,
da er erfahrungsgemah nur die Repo-
ratur im Werk erschwert und zu unnotig
hohen Reparaturkosten fohren kann.

Abnehmbare Kopfhaube bei den
Tonbandgertiten der 40 er-Reihe ouch
nachtraglich anbringbar
Mit Beginn der Fertigung des TK 41 wur-
den auch die Gerate TK 40, TK 42, TM 45,
TK 46 und TK 47 mit einer abnehmbaren
Kopfhaube ausgestattet. Dadurch kon-
nen Tonkopfe und Andruckrolle ohne
Schwierigkeiten gereinigt werden, was
insbesondere bei Viertelspurgeraten
wichtig ist.

Alle alteren Gerate lassen sich muhelos
andern, wenn es der Kunde wrinscht. Da-
zu ist eine neue Kopfhaube in der pos-
senden Farbe (mit Buchsenlochern staff
Gewinde) und ein Steckerstifte-Einzel-
teilsatz notwendig, bestehend aus zwei
grofyen Steckerstiften (for vordere Befe-
stigung), einem kleinen Steckerstift (fur
hintere Befestigung), drei Federscheiben
und drei Sechskant-Muttern. Die Teile
werden Ober unsere Zweigniederlassun-
gen und Werksvertretungen bzw. unseren
Zentral-Kundendienst ausgeliefert. Die
Locher in der Abdeckplatte sind passend
fur die neuen Gewindestifte. Die Platte
kann also weiterhin benutzt werden.

Bestell-Nr. Funktion im Gerat Fur die Gerate

7881-700 T 300, 500, 600, 700 Motor - Kupplungen

7881-701 T9, 10, 12, 15, 16 Motor - Tonwelle

7881-702 T 9, 10, 12, 15, 16 Motor- Sperrkupplungen

7881-703 T 9, 10, 12, 15, 16 Sperrkupplung -
Kupplungsteller

7881-704 T 9, 10, 12, 15, Kupplung - Banduhr
T 30, 32, 35, 50, 54, 55, 60, 64 Kupplung - Zahlwerk

7881-705 i T 3, 5, 7, 8, 16, 20, 22, 24, 25,28,58 Kupplung - Zahlwerk

7881-706 T 819, 819 a, 820, 830, 919, 920 Motor - Sperrkupplung
T 30, 32, 35, 50, 54, 55, 60, 64 Motor- rechte Kupplung

7881-707 T 819, 819 a, 820, 830. 919, Sperrkupplung -
920, 930 Kuppfungsteller

7881-708 T 819, 819 a, 820, 830, 919, Kupplung - Zahlwerk920, 930

7881-709 T 3, 5, 7 Motor - rechte Kupplung

7881-710 T 3, 5, 7, 8 Motor - Reibrad (Schnellauf)

7881-711 T 8 Motor - rechte Kupplung

7881-712 T 20, 24, 25, 28, 58 Motor - Schwungmasse

7881-713 T 22 Motor - Schwungmasse

7881-714 T 14, 17, 18, 19, 23, 27, 200 Motor-Schwungmasse

7881-715 T 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 27, 28, 58

Schwungmasse -
rech,e Kupplung

7881-716 T 14, 18, 19, 23, 27 Kupplung - Zahlwerk

7881-717 T 30, 32, 35, 50, 54, 55, 60, 64 Motor - Schwungmasse

7881-718 T 30, 35, 50, 54, 55, 60, 64 Motor - RUcklaufrad

7881-719 T 32 MoIor - Riiddaufrad

7881-720 T 40, 41, 42, 45, 46,47 Motor - Schwenkrad

7881-721 T 40, 41, 42, 45, 46, 47 Kupplung - Vorgelege

7811-722 T 40, 41, 42, 45, 46, 47
Stenorette TS'

Vorgelege - Zahlwerk
Kupplung - Schleppkontakt

7881-723 Stenomatic Walzenantrieb

7881-720
Niki
Stenorette T"
Stenorette .13", R"

Motor - Schwungmosse
Vorgelege - Zeigerantrieb
Spulenteller - Zeigerantrieb

7881-725 Stenorette .8', .R Motor- Vorgelege
7881-726 Stenorette 13"R" Schwungmasse - Vorgelege

7881-727 T 1, 2 Tonwelle - rechte Kupprung

7881-728 T 1, 2
Stenorette ,T'

Schwungmasse - RUcklaufrad
Kupplung - Vorgelege

7881-729 T 4 Tonwelle - rechte Kupplung

7881-730 T 4
Stenorette ,TS'

Schwungmasse - ROcIclaufrad
Schleppkontakt - Zeigerantrieb

7881-731 1' 6 Tonwelle - rechte Kupplung

7881-732

N. B. Die
R -s Tischgerat,
der Obersichtlichkeit

(In dieser
gebaut wurden

T 6

Aushihrungskennbuchstaben (K -
S = Schatulle) innerhalb der

halber in dieser Aufstellung

Aufstellung sind ouch Gerate entholten,
bzw. werden.)

Kupplung - Zahlwerk

Koffer, M - Einbauchassis,
Typenbezeichnungen wurden

fortgelassen.

die nur frir den Export
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Vergleichsliste fur Tonbandgerate-Ersatzriemen

Bisherige
Zeichnungs-Nr.

Wird ersetzt durch
KD-Bestell-Nr.

0096-358 7881-700
0279-052 7881-702
0279-246 7881-703
0349-007 7881-704
0354-301 7881-708
0354-330 7881-706
0354-331 7881-707
0600-032 7881-701
0628-008 7881-709
0628-009 7881-710
5011-048 7881-705
5011-049 7881-711
5014-144 7881-712
5014-145 7881-715
5016-056 7881-705
5016-086 7881-701
5016-087 7881-702
5020-404 7881-723
5025-038 7881-718
5027-093 7881-717
5035-005 7881-713
5039-052 7881-719
5061-070 7881-727
5061-143 7881-727
5082-076 7881-729
5083-101 7881-731
7881-001 7881-720
7881-002 7881-720
7881-003 7881-714
7881-042 7881-720
7881-043 7881-714
7881-063 7881-714
7881-141 7881-715
7881-144 7881-730
7881-145 7881-732
7881-146 7881-722
7881-147 7881-721
7881-161 7881-715
7881-162 7881-720
7881-163 7881-714
7881-164 7881-717
7881-165 7881-706
7881-166 7881-718
7881-167 7881-719

Bisherige
Zeichnungs-Nr.

Wird ersetzt durch
KD-Bestell-Nr.

9631-811' 7881-711
9631--811 7881-712
9631-812 7881-715
9631-813* 7881-713
9631-813" 7881-709
9631-814 7881-706
9631-815 7881-707
9631-816 7881-704
9631-818 7881-710
9631-819 7881-719
9631-820 7881-705
9631-821 7881-717
9631-822 7881-718
9631-823 7881-730
9631-824 7881-725
9631-825 7881-726
9631-826 7881-703
9631-827 7881-724
9631-828 7881-728
9631-829 7881-722
9631-830 7881-702
9631-831 7881-701
9631-832 7881-708
9631--833 7881-721
9631-834 7881-722
9631-835 7881-716
9631-901 7881-709
9631-902 7881-710
9631-903 7881-711
9631-904 7881-703
9631-905 7881-702
9631-906 7881-701
9631-907 7881-712
9631-908 7881-715
9631-909 7881-713
9631-910 7881-717
9631-911 7881-706
9631-912 7881-718
9631-913 7881-719
9631-914 7881-707

Die bisherigen Riemen 9631-811 und
9631-813 wurden jeweils durch zwei neue
Riemen, die der jeweiligen Funktion
besser entsprechen, ersetzt.
Es ist also bei Ersatz der Riemen 9631-
811 bzw. 9631-813 darauf zu achten, fur
welches Ger& der Riemen dienen soil.

Ein vorbildlicher Arbeitsplatz far Fernsehempfon-
ger-Reparaturen.

UHF -Service
(Fortsetzung von Seite 494)

Kobel an den Eingang des ZF-Verstarkers.
Die ZF-Ausgangsleitung des VHF -Tuners ist
abzuloten und der Ausgang des UHF -
Tuners dort anzuschliehen. 1st jetzt dos
UHF-Bild do oder wesentlich besser als
vorher, so ist der Fehler im VHF -Tuner zu
suchen, do die VHF-Mischrohre PCF 80 bei
UHF als IF-Verstarker arbeitet. Trotz guten
VHF-Empfangs ist es durdious moglich,clah
dos Penthodensystem der PCF 80 als IF-
Verstarker eine zu grohe Eingangsrausch-
zahl aufweist, was eine Verschlediterung
der UHF-Empfindlichkeit zur Folge hat.
Desholb bei schlechtem UHF-Empfong
PCF 80 iiberpriifen.
Zeigt der UHF -Tuner Aussetzfehler, so sind
noch Abnahme des Dedcels die Schleif-
bahnen mit den Kurzschluhschiebern gut
zuganglich. Kontaktunsicherheit beseitigt
man am besten durch Einpinseln der
Schleifbahn on der betreffenden Stei!e
mit einem handelsOblichen Kontaktreini-
gungsmittel, z. B. Kontakt 60. Es muff drin-
gend vor einem Anspriihen dieser Mittel
in den UHF -Tuner gewarnt werden. Durch
Einspruhen laht es sick nur schwer vermei-
den, doh Spuren des Reinigungsmittels auf
die Schaltung (Trimmer, Kondensatoren
usw.) gelangen. Dies fart zu einer solar-
tigen bleibenden Verstimmung des UHF -
Tuners und kann sogar zum volligen Aus-
setzen der Oszillatorschwingung fiihren.

Auto -Adapter 380
(Fortsetzung von Seite 524)

der Diodenbuchse (Kontakt 2) liegt ober
nicht am Chassis, sondern auf Plus-Bat-
terie-Potentiol. Bei Reisesupern liegt am
gleichen Kontakt der Diodenbuchse ober
meist Minus-Batterie-Potential. Ein
gleichzeitiger Betrieb zweier Gerate un-
terschiedlicher Massepolung (z. B. Reise-
super " Botterietonbandgerat)an einer
Autobatterie ist, wenn die Gerate durch
ein Diodenkabel miteinonder verbunden
sind, nicht moglich. Es kannte Ober die
Masseverbindung des Kabels sonst ein
Schluh der Batteriesponnung entstehen.
In solchen Fallen muff eines der beiden
Gerate mit den eingesetzten Monozellen
betrieben werden.

Hinweis
Die Aufnahme urheberrechtlich geschatz-
ter Werke der Musik und Literatur 1st nur
mit Einwilligung der Urheber oder deren
Interessen-Vertretungen, wie z. B. GEMA,
Schallplatten-Hersteller, Verleger usw.
gestattet.
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(GRUI1DIG)

universal
Der Teleboy Universal ist ein Anrufbeantworter, d. h. ein
Automat, der sich bei einem Telefonanruf selbsttatig meldet,
dem Anrufer Name, Adresse und Rufnummer des Gertite-
halters ansagt und ihn unter Hinweis auf die zur Verfiigung
stehende Zeit auffordert, seine Mitteilung durchzugeben.

Neben seiner Houptaufgabe ist der Teleboy Universal auch zur
Aufnahme von Diktaten, Konferenzen, als Telefonverstarker und
kir die Aufnahme normaler Telefongesprdche geeignet. Sein weites
Anwendungsgebiet soli durch einige Beispiele kurz erlautert werden:

Anrufbeantworter

Ein Tastendruck genUgt, um den Teleboy Universal auf seine
Funktion als Anrufbeantworter vorzubereiten. leder ankommende
Anruf wird mit dem Wortlaut eines iorher aufgesprochenen Textes
beantwortet und anschliefiend wird das Gesprach von ihm auf einer
separaten Tonbandspule sorgfaltig aufgenommen.

Ihr Telefon ist mit dem GRUNDIG Teleboy Universal auch nach
Geschdftsschlufj besetzt und kann jederzeit KundenwUnsche ent-
gegennehmen, ohne daft Sie selbst anwesend sein mlissen, Personal
benotigen oder gestort werden.

Die grofle Anzahl von 360 GesprCchen, die fortlaufend nachein-
ander gespeichert werden kOnnen. ermoglicht ouch den Einsatz
wahrend einer langeren Abwesenheit.

Der flir den Anrufenden bestimmte Ansagetext kann jederzeit und
beliebig oft vom Benutzer des Gerates geandert werden. Er wird
auf einer eingebauten Endlos-Baldkassette gespeichert und ist
unablkingig vom Tonband, welcher die Gesprache aufnimmt und
man oft gern aufbewahren mochte.

Bei all diesen VorzUgen lassen Sic niemals ein eingeschaltetes
Gera, zurUck, der Teleboy Universal schaltet sich erst bei einem
Anruf selbsttotig ein.

Diktate, Konferenzen

Auch als Diktiergerdt ist der Teleboy Universal in lhrem BUro ein-
zusetzen. Mit einem einzigen Due-Tonband auf der 15-cm-Spule
'carmen Sic rund sechs Stunden distieren. Deshalb eignet sich das
Gerdt besonders ideal ouch fUr die Aufzeichnung von Konferenzen.

Die Niederschrift von Protokollen wird damit wesentlich erleichtert.
denn keiner der besprochenen Purkte kann versehentlich verloren-
gehen.

Telefonverstarker, Telefonaufnahne
Ein besonderer Vorteil ergibt sich auch bei normalen Telefon-
gesprdchen. Sie haben die MOglichkeit, den Teleboy Universal als
lautsprechendes Telefon zu verwerden, z. B. urn bei einem Gesprcich
einen grdfseren Kreis mithoren zu assen.

Normale Telefongesproche konnen Sie auf Tonband aufnehmen,
urn sich hinterher die Vereinbarungen noch einmal in oiler Ruhe
anzuhoren. Das ist fUr die spatere schriftliche Bestatigung von
Abmachungen besonders vorteilhaft.

Ein unentbehrliches Gerd! fUr jeden fortschrittlichen Geschofts-
betrieb.

Fordern Sie bitte ausfiihrliche Unerlagen von uns an

GRUNDIG WERKE GMBH, 8510 Furth (Bay.), Kurgartenstrafte 37
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77, Anschlusse Zubehor Batterien C Gehause-Farben

in

Micro -Boy 100 Kleinhorer oder Bereitschafts.T. 3 x 1,5 -V -Mignon graphic,t
202 ML 6 2 6 mW F 4,5 V - Zusatzlautsprecher Kleinhorer 204 A Pertrix 244 hagebuttenrot

Transistor
Box 202

Tasdien-
MEM Boy 203

Toschen.
Boy 203
Export

Export -
Boy 203

ML 5 2 5

KML 7 2 7

KKM 8 2 7

KK
KM 9 2 7

300
mW F 9 V

300
mW Wurtant.

300
mW

6 V

FT 6V -

6 x 1,5-V-Mig non azaleenrot,
80 beigePend: 244

Kleinhorer oder Bereitschafts-T. 4 x 1,5 -V -Mignon
Zusaftlautsprecher, Kleinhorer 204 A Pertrix 244AuBenantenne

azaleenrot,
80 pastellweiB,

schwan

Kleinhorer oder Bereitschaffs-T. 4 x 1,S -V -Mignon
Zusofziou2sPred'er, Kleinhorer 204 A Pertrix 244
AuBenantenne

azaleenrot,
80 pastellweiB,

schwarz

119.-

129.-

169.-

185.-

Kleinhorer oder 6 x 1,5 -V -Baby- sdtwarz/grau,..iransistor- zell.1 W F T 9 V sets-
ein- Zusatzlautsprecher,

AuBenantenne, Netzteil TN 9 e. 9-V
Pertrix 235 azaleenrot/grau,-Batt., ...,."`"..bar) ErdeErde Kleinhorer 203 A Pertrix 439 tunisbraun/per- 249.-

gament

Prima -Boy 300 F T
- I 203 UML 9 4 7,12, mW Wurtant. 6 V

Prima -Boy
UKM 9 4 7 12201 Export

300
mW FT

UKW-
Record. UM 9 4 7 '2 1 W F T
Boy 203

City -Boy 203

Teddy -Boy
203

Kleinhorer oder Bereitschafts-T. 4 x 1,5 -V -Mignon azaleenrot,
- Zusatzlautsprecher, Kleinhorer 204 A Pertrix 244

Autoontenne schwarz
219.-

azaleenrotKleinhorer oder. Bereitschafts-T. 4 x 1,54 -Mignon
spcahswteal,lnweiB,6 V Kleinhbrer 204 A Pertrix 244 80Zusatzlautsprecner,

Autoantenne

2 x 4,5-V-Flach-
batt.,Pertrix 210

200 s
atzaahllbelnaruo,t,ein" Kleinhiirer oder Transistor-

Netzteil TN 9Zusatzlautsprecher o. 9 -V -Batt ,
bar 21 Kleinhorer 203 A Pertrix 439' schwarz

219.-

219.-

2 x 4,5-V-Flach-
F T sin- Kleinhorer oder Transistor- batt., Pertrix 210UML 9 4 7 12 1 W Wurfant. 9 V soft- Zusatzlautsprecher, Netzteil TN 9 o 200 schwarz

bar 2) UKW-Wurfantenne Kleinhbrer 203 A p;rtrix 4399-V -Batt"

UK
ML 9 4 7 12 1 W

Elite -Boy UK
L 203 ML

Elite -Boy UK
203 Export KM

Concert -Boy UK
202 ML

_ _

Yacht -Boy
202

Yacht -Boy
' 202 N

239.-

x 4,5 -V -Flock- azoleenrat/grau,2eln- Kleinhorer oder Transistor- batt., Pertrix 210 schwarz/grou,
F/T 9 V setz- Zusatzlautsprecher, Netzteil TN 9 o. 9 -V -Batt., 200 tunisbraun/per-

bar 2) AuBenantenne Kleinhorer 203 A Pertrix 439 gament
279.-

F ,T
1.K einharer oder Transistor-ein- 2 x 4,5 -V -Flock- pergament, rubinrot,

Zusatzlautspracher, Netzteil TN 9 batt., Pertrix 210 200 tunisbraun,9 6 7 12 1 W 9 V 299.-Autoantenne, Kleinhorer 203 A o. 9-V-Bott.,schaltb.
sets- schwarz,
bar ) TA TB Autohalterung Pertrix 439 astrachangriin

FT
11 6 7 12 1 W F ab- 9 V

schaltb.

8

Kleinhorer oder Transistor- 2 x pergament, rubinrot,
e'n- Zusatzlautsprecher, Netzteil TN 9 batt., Pertrix 210 tunisbraun,
._satz", Autoant., AuBen- Kleinhorer 203 A o. 9 -V -Batt., 200 imam, 319'-
bar') ant., Erde, TA/TB Autohalterung Pertrix 439 ostrachangriin

9 V
boom:,

ant.,Zusa

Kleinhorer oder
6pexellr,Six-Vi3M2onoz. beige,ge- Autoant., Aaron -1,5 W F 2 xTantikbraun6 7 12Kleinhorer 203 A

tzEriaclu:sTPA/Tied:r.

UK
ML 11 12 7 15 1,2 W F T

ML 14 14 7 15 1,2 W F T

Ocean -Boy UKK
202 KML
mit Tasche

Kleinhorer oder
Zusatzloutsprecher, KleinhBrer 203 A 6 x 1,S-V-Monoz. pergament,9 V AuBenantenne, Nefzfoil PertPertrixsetz-. 232

bar ' Erde, TA/TB
astrachangrun

. Kleinhorer oder
Zusatzlautsprecher, 6 x 1,5-V-Monoz. 230 pergament,9 V ge- AuBenantenne, Kleinhorer 203 Aastrachangriin

set"' Erde, TA/TB
Pertrix 232

359 -

389.-

435.-

Kleinhorer 203 A 6p x2312'5.-1-ViMx175n-V.FR

Autoadaptor lenbelsuchtung
16 17 W

VII sesitz.1

A

KZulosianthzlareur,sopdreeonrI

er.

bat a nutrSen. ,E arErde, TA/TBAuNetzteil
Mono:. f. Ska- 200 schwarz

schaltb

Moto -Boy
203

Automatic -
Boy 203

UM

UK
ML

300 mW
10 7 7 13 1,5 W ab- 7,59

im Auto schaltb,

595.-

Autobatapri and
Zusatzlautsprecher, 5xr14ix

232
5 -V -Mignon ho:119;1,1:1phi,

Autoontonno
mit Autohalterung, Autohalterung Pertrix

2W F 2 xT
131 121 7'13 4/6 W ab- 7,5 V

ImAuto schaltb.

Kleinhorer oder
Zusatzlautsprecher,;
Autobattarie und IKleinhorer 203 A 5 x 1,5-V-Monoz. 150 hellgrau

Autohalterung z. B. Pertrix 232 mit graphit-Antenna, TA/TB,
Automatic -Ant.

279

399.-

'I an

Ty
Kleinhorer 203 A "204
ransistor-Netzteil TN 9

Tinkelfs-TransistorMefzieil TN 9 an

refs Typ Preis
Netzteil Yacht -Boy 46.-

40.- Netzteil Ocean -Boy 46.-
6 12:24 V Adopter II Ocean -Boy 45.-

T y p Preis
Bereitschaftstasche Micro -Boy 9.81.I

Bereitschafts-asche Prima -Boy 16.50
Bereitschaftstasche Toschen-Boy 16.50

betrieb om Gerat yoTiben;

Autohalterung:
Typ Preis
Elite -Boy 16.50
Moto -Boy 46.-
Automatic-Boy 39.- 1

1, TABRS Anderungen yorbeholten


