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Generaldirektor Richter
erkliirt den Fachredakteuren

einen der zahlreichen
Spulenwickel-Vollautomaten

50 Redakteure und Mitarbeiter namhaf-
ter -echnischer Zeitschriften des In- und
Au. andes sowie die bekanntesten Foch-
schiftsteller waren vom 2. bis 4. April
1963 Gaste der GRUNDIG Werke. Sie
erhielten einen umfassenden Einblick in
modernste und weitgehend auto-nati-
sie.:e Fertigungseinrichturgen. Insbeson-
dete hinterlief3en die von GRUNDIG In-
genieuren selbst konstruierten Vol!auto-
maten, die in grolyer Zanl fiir die ver-
schiedensten Herstellungsgebiete einge-
setzt sind, einen nachhaltigen Eindruck.

Besonderes Interesse land ouch der sich
im-ner starker ausdehnerde FertigJngs-
zweig Elektronik. Hier wurde dos eigens
dafur geschaffene neue Werk 10 einer
aufmerksomen Besichtigung unterzogen.

Von dem weiteren grofyzugigen Ausbau
der GRUNDIG Werke zeugte die e.ben-
fa"s den Gasten gezeigie noch im Bau
befindliche neue GRUNDIG Tonband-
geratefabrik am Stadtrand von Nurnberg.

Stark beeindruckt waren alle Besucher von den
zahlreichen BestiickungsstraBen" fur Druckschal-
tungsplatten. Auch hier geht alles automatisch

Der Chef der GRUNDIG Werke,
Konsul Max Grundig,

verbrachte einen Abend mit
den Gaston bei anregenden

Gesprachen

Von links nach rechts:
Generaldirektor Otto Siewek,

Max Grundig, Karl Tetzner
und E. Aisberg

Zum Abschluft der Fachpresse-
tagung bedankte sich E. Aisberg,

Paris, als Priisident der Union
Internationale de la Presse

Radiotechnique et Electronique"
fiir die wohlgelungene

Presseveranstaltung
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Fernsehempfanger

der Europaklasse

Tischgerdte: T 320, Y 325
StandgerCite: S 320, S 325
Fernsehmusikschrdnke: 300K 40, 3001(50 In zwei Hauptklassen sind in diesem

Jahr die GRUNDIG Fernsehempfanger
eingeteilt: Sonderklasse" und Europa-
klasse". Hinzu kommt noch die Luxus-
klasse", die aber nur Gerate mit 69-cm-
Gigant-Bildrohren umfaht. Zwischen
Sonder- und Europaklasse stehen noch
einige Gerategruppen der Modernen
Serie", die mit Twin -Panel"- oder Bon-
ded-Shield"-Bildrohren (z. B. A 59-16 W)
ausgestattet sind. Nach auhen fallen
diese Gerate durch den aus der Gehou-
sefront herausragenden Bildschirm auf.
(Push -Through -Methode"). Technisch
gesehen, unterscheiden sie sich nur
wenig von den Gersten der Sonder-
klasse", sie weisen jedoch eine umfang-

- reichere Bildgrohenstabilisierung auf, wie
sie ouch bei der nifichsthoheren Gruppe,
der Europaklasse" angewandt wird.

% 111

Das Programmwahl-Drucktastenaggregat der GRUNDIG Fernsehlmpfenger der Europaklasse" und
Luxusklasse". Es wird ouch hier der volltransistorisierte GRUNDIG Hochleistungs-UHF-Tuner ver-
wendet, bestiickt mit xwei Mesa-Transistoren AF 139

Da bei GRUNDIG schon in der preisgOn-
stigen Sonderklasse" nahezu alle Merk-
male frUherer Spitzenklassegerate vor-
zufinden sind (z. B. automatische Bild-
und Zeilensynchronisierung) und ganz
allgemein die modernste Technik ver-
wirklicht wurde (volltransistorisierter
UHF -Tuner, vierstufiger transistorisierter
Bild- und Ton-ZF-Verstarker), bout sich
ouch die Europaklasse" im wesentlichen
auf diese bewahrten Schaltungseinhei-
ten auf.

Es kommen neu hinzu eine noch wirk-
samere Bildgrohen-Stabilisie-
ung und der Bedienungskomfort
durch Drucktasten-Programm-

Stelleag der Drecktestenhilse

0
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VW Send I
Kindle 4

Vilf Hind II
%mole 5

O Of Band IV/V
2I 60

0
Netzschalter fIN / ABS

D.e Umschaltmaglichkeiten der Programmwahl-
Drucktasten
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w a hl sowohl fur die UHF- als ouch die
VHF -Sender.

Bildgrohen-Stabilisierung

Wahrend bei der Sonderklasse fur die
Bildhohenstabilisierung die geregelte
Boosterspannung verwendet wird, be-
nutzt man bei den Gersten der Europa-
klasse eine von der Hochspannungs-
Stabilisierung abgeleitete Regelspan-
nung zum Steuern des Arbeitspunktes
der Bildablenk-Endstufe. Damit wird
ouch bei sehr grof)en Neizspannungs-
schwankungen dos Bildformat konstanl
gehalten. Weitere Einzelheiten dieser
Schaiiung bringt der Beitrag auf Seite
537 dieses Heftes.

Drucktasten-Senderwahl
Dem schnellen Umschaf$en zwischen ver-
schiedenen Fernsehprogrammen kommt
eine immer grafyere Bedeutung zu. Meist
wird zwischen dem Programm des ersten
und des zweiten deutschen Fernsehens
gewahlt, so dal) in diesen Fallen die
Tasten-Umschaltung VHF -UHF genbgt,
wie sie z. B. bei alien GRUNDIG Fern-
sehgeraten der Sonderklasse vorhan-
den ist.

In manchen Gegenden, besonders den
Grenzlandern, stehen aber nicht nur
zwei, sondern mehrere Programme zur
Auswahl, Um ouch hier mit einfachem
Tastendruck die Programmwahl vorneh-
men zu konnen, sind mehrere Druck-
fasten erwunscht. Die verschiedenen Pro-
gramme konnen dabei, je nach Ortslage
bzw. Senderverhaltnissen im Band I,
Band III (VHF) oder Band IV V (UHF)
emptangen werden. Oftmals n u r in den
beiden VHF-Bandern, meist in einem
VHF- und im UHF -Band. Will man nicht
viele itherflUssige Tasten haben, auf der
keine Sender eingestellt werden k6nnen,
so ergibt sich ganz von selbst die For-
derung, jede Taste wahlweise auf ver-
schiedene Bander einsetzen zu konnen.

Hierdurch wird man den unterschiedlich-
sten Anforderungen gerecht und es bie-
tet sich - nach einmaliger richtiger Ein-
stellung der Tasten - dem Kunden eine
optimal einfache Schnell-Programmaus-
wahl.

Mit einer solchen Drucktasten-Schnell-
wahl sind alle neuen GRUNDIG Fern-
sehempfanger der Europaklasse" und
Luxusklasse" ausgestattet.

Die fonf runden Senderwahl-Drucktasten
bestehen aus dem eigentlichen Tasten-
knopf und je einer auberen drehbaren
Hulse, die bei den oberen zwei Tasten
zur Bereichswahl zwischen VHF -Band I

(Kanale 2 ... 4; Zeichen und VHF -
Band III (Kanale 5 ... 12; Zeichen )
und bei den Ubrigen drei Tasten zur
Bereichswahl zwischen VHF -Band III
(Kanale 5... 12; Zeichen ) und UHF -
Band IV V (Kanale 21 ...60) dient. Bei
Tastendruck verbleibt die miigedruckte
Hulse cingerastet, der eigentliche Ta-
stenknopf tritt durch Federkraft jedoch
wieder hervor. Er weist eine drehknopf-
ahnliche Randelung auf. Durch Drehung
laf3t sich mit ihm nun leichl die Sender-
einstellung vornehmen, die a:A der uber
den Drucktasten angeordneten Skala
angezeigt wird. Es werden auf gleiche
Weise sowohl der VHF- als ouch der
UHF -Tuner abgestimrnt. Beide arbelen
mit induktiven Abshmmelementen (Vc.-
ometer), sind also kontinuierlich ein-

stellbar.

Die moderne Form
Eurapaklasse"

des Bechenongsfeldes beim T 320, eines der morKantesten Fernsehempfanger der

Da d.e nicht gedrUckten Tasten jewe Is
von den HUIsen umschlossen sind, ist der
Sendereinstellungs-Randelknopf vor ver-
sehentlichem Verdrehen geschUtzt.

Die Bereichswahl kann nur bei nicht
gedruckter Taste (durch Drehen der
Hulse) vorgenommen werden. Hierbei
stellen sich kleine Metallhebel so ein,
dal.) sie beim Tastendruck einen Meta I-
schieber, der mit dem Umschalt-Kontakt-
satz VHF UHF (Kontakte 1 b, 2 b, 3 o)
sowie den Band I Band III-Umschalt-
kontakien innerhalb des VHF -Tuners in
Verbindung steht, mehr oder weniger
mitrehmen.

Jeder Handler solie die Taslen (Hulsen
und Randelknopfe) bei der Aufstellung
des Gerates richtig einstellen. Dem Kun-
den verbleibl dann rur noch die Pro-
grammwahl. Mit den Randelk.nopfen der
Tasten kann, je nach Wunsch des Kun-
den, die ,13i dscharfe" verandert, also
aas Bild normal" oder etwas konturen-
reicher eingestellt werden. Eine haufi-
gere Nachstellung .st nicht erforderlich,
da die W ederkehrgenauigkeit des
Tastenaggregats urd die Tunerstabilitat
sehr gut sind.

Mit der untersien aer sechs Drucktasten
wird die Ein- und Ausschaltung des
Gerates vorgenommen.
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Ein Gerat der Modernen Serie" mit
Twin-Panel"-Bildriiihrei GRUNDIG T 308

Die neue Bildgro(ienstabilisierung

der GRUNDIG Fernsehempfiinger

308, 320 und 325
Fiir die Gerate T 308, T 320, T 325, S 308,

und S 325 ist eine verbesserte
netzspannungsabhCingige Bildhohensta-
bilisierung entwickelt worden, die ge-
geniiber den vorjahrigen Geraten eine
noch exaktere und ither einen grofyeren
Spannungsbereich wirksame Stabilisie-
rung erreicht.
Die Regelung geschieht nicht mehr durch
Anderung der Amplitude des Steuer-
sagezahnes fOr die Bildablenkendstufe,
wie sie in den Geraten der letzten
Saison mit der Varistorschaltung (R 416
R 421) vorgenommen wurde, sondern
durch Veranderung der Vorspannung
fur das Penthodensystem der PCL 85.

Mit 5 Stotionswahl-Drucktasten ausgestatteti
GRUNDIG T 325, ein Geri:it modernen Sills
innerhalb der Europaklasse"

p
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ALch bei allen neuen GRUNDIG Fernsehgeraten
wieder vorbildlich: Das GRUNDIG Service-
Klappchassis, in drei Stellungen einrastbar

11
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RUckansicht des T 308

Ein Vorteil dieser Schaltung ist ouch,
doily sich in der Regelspannungszuf0h-
rung keine nennenswerten Zeitkonstan-
ten befinden, so dal) diese Stabilisie-
rung praktisch tragheitslos arbeitet.

Die Regelspannung wird, wie der Schal-
tungsauszug zeigt, von der am Varistor
R 525 erzeugten Zeilensfabilisierungs-
spannung abgeleitet und Ober das Sieb-
glied R 423 C 417, welches die Zeilen-
impulse entfernl, dem Gitter 1 der PCL
85 zugefart.
Sinkt die Netzspannung, so wird die
negative Spannung, die der Zeilenstabi-
lisierungsvaristor R 525 liefert und da-
mit couch die Vorspannung der PCL 85
weniger negativ. Dadurch verschiebt sich
der Arbeitspunkt der PCL 85 auf der
gekrOmmten Kennlinie in einen Bereich
mit grofyerer Steilheit. Die auf diese
Weise ansteigende Verstarkung der
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Bildablenkendstufe sorgt dafur, daf) die
Bildhi5he bei abweichender Netzspan-
nung konstant bleibt. Aufgrund der
sfarken Spannungsgegenkopplung von
der Anode der PCL 85 Ober C 416, C 414,
R 415 und R 417 auf das G 1 der Rohre
ergibt eine Arbeitspunktverschiebung,
keinerlei Linearitatsanderung.

Abgleich der
BildgroBenstabilisierung
Der Abgleich der Bildhohenstabilisierung
wird mit dem Regler BSt (R 530) bei Soil-
spannung (220 V) vorgenommen. Da der
Abgleich der Zeilenstabilisierung stark out
die Bildstabilisierung eingeht, sollte stets
vorher die Einstellung des Reglers ZSt (R
527) kontrolliert werden.

A. Zeilenstabilisierung:
Mittels Regeltransformator Netzunterspan-
nung einstellen, so daft am Punkt A der
Netzteilplatte (Ladeelkos C 615 / C 616)
240 V Gleichspannung gemessen werden.
Oszillographentastkopf am G 1 der PL 500
einhangen.

Potentiometer ZSt (R 527) so einstellen, dah
der auf dem Oszillographen sichtbar ge-
machte Ieitensteuersagezahn an der obe-
ren Spitze gerade durch den Gitterstrom-
einsatz abzuschneiden beginnt (s. Skizze).
Durch mehrmaliges feines Vor- und Iuruck-

V0111 r 417
C414Bildsperr-

schwinger
PCL 85

Die Schaltung der automatischen
BildgroBen-Stabilisierung

Boostersponnung

 800 V

rom C521
leilenoszillator v --II

ECH 86
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R529 8530

IF
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ER423
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Ein Gerat der Zauberspiegel-Luxusklasse:

GRUNDIG 5 360 mit
69-cm-Gi gant-Bildriihre

zur Ablenkeinheit

PCL85

1-43/
OK = 18V

I 1Y

R 522

R 523

z. leilentralc

PL 500

(523
Ictstimpuls rom
leilentralo

R 525

OV 2117

Begrenzung dutch Gitterstrom

drehen des Reglers Gitterstromeinsatz
moglidist genau einstellen.
Oszillographentastkopf entfernen.

B. Bildhohenstabilisierung:
Regeltransformator auf Sollspannung ein-
stellen (am Punkt A 285 V =). Mit Realer
BSt (R 530) Vorspannung der PCL 85 so
einstellen, doh am Kathodenwiderstand R
431 18 V (gemessen mit Rohrenvoltmeter)
abfallen.
Bildamplitude mit Regler BA (R 412) kor-
rigieren.

Sponnung an R 431 (Kath. PCL 85) noch-
mats kontrollieren, wenn notig Regler BSt
(R 530) nachstellen. H. Krug

Zeilenwobbelung bei sehr grohen
Bildtormaten
Bei dem Gera1 der Luxusklasse, das mil
der 69-cm-Giganf-Bildrohre ausgestaffet
ist, wird ein abschaltbares Zeilenwob-
belsystem verwendet. Bei dieser Bild-
rohrengrohe isf es vorteilhaft, die Zeilen-
struktur unterdrucken zu konnen - und
zwar mit einem System, das keine Schar-
feverluste verursacht.

Bei kleineren Bildschirmabmessungen
hat sich die Zeilenstruktur ols nicht ski -
rend erwiesen. Hier ist der Vorteil der
bestmoglichen Bildscharfe wichtiger, zu-
mal der notwendige Betrachfungsab-
stand nahezu immer gegeben ist.

Blick in den geoffneten UHF -Tuner, dessen Abstimmachse
von dem Stations-Drudctasten-Aggregot gesteuert wird.

"sw (Rechts der geoffnete VHF -Tuner)
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Die Technik der
Die stijrmische Entwickiung der Transi-
storen in den letzten Jahren brachfe
zwangslaufig eine dauernde Anpassung
der Gerate an die neuen Moglichkeiten,
die sich aus den stetig verbesserten
Transistoren und der zugehorigen Bau-
teile ergaben.

Nun kann man mit gutem Recht behaup-
ten, dat) das Verstarkerelement Transistor
eine beachtliche Reife erreicht hat. Wer
haft vor ein paar Jahren gedacht, dot)
es in so kurzer Zeit moglich ist, Transi-
storen sogar auf Dezimeterwellen ein-
zusetzen und damit bessere Werte zu
erreichen, wie mit modernen Spann-
gitterrohren. Die iibricje Bauelemente-
industrie muhte den Grohenverhaltnissen
entsprechende Kondensatoren, Wider -
Mande, Spulen usw. entwickeln und fer-
tigen. Erst durch diese Voraussetzung
wurde es moglich, Reisesuper so zu kon-
struieren und elekfrisch zu entwickeln,
dot) sie ein wirklich harmonisches Ganzes
bilden und technisch den mit Netzrohren
bestiickten Heim-Rundfunkempfangern
kaum noth nachstehen, den fruheren, mit
Batterierohren bestiickten Gersten sogar
weit uberlegen sind, nicht zuietzt ouch
in den Betriebskosten (Batteriever-
brauch). Auherdem konnte die Betriebs-
sicherheit bedeutend gesteigert werden.

In den Laboratorien wurden bereits im
Vorjahr neue Schaltungen entwickelt, die
speziell auf die Belange der modernen
Transistoren zugeschnitten sind. Soweit
nochmals verbesserte Transistoren und
Schaltungen einsetzbar waren, wurden
diese selbstverstandlich verwendet.

Einige noth bestehende Liicken im Pro-
gramm wurden durch Neukonsfruktionen
ausgefijIlt. Da die im Heft Juli 1962 der
Jechnischen Informationee ausfarlich
beschriebenen Schaltungen unserer
Reiseempfanger die Grundkonzeption
dieser Gerate bilden, sei auf obiqe Ver-
offentlichung besonders hingewiesen.1)
Nachstehend sollen deshalb nur die
Anderungen und Neuerungen beschrie-
ben werden.

Eine ausfahrliche Daten-Tabelle oiler
GRUNDIG Reisesuper 1963.'64 finden Sie
auf der 3. Umschlagseite dieses Heftes.

Im Primaboy 203 und Taschenboy 203
und 203 E wurde das NF-Teil geqndert.

Im Zuge der Neuentwicklung von NF-
Transistoren sind die Typen OC 71,
OC 75 und OC 74 durch modernere er-
setzt. Die Ausgangsleistung dieser klei-
nen Gerate befragt jetzt 300 mW. Be-
sonderes Augenmerk wurde der Tern-
peratur-Unabhangigkeit gewidmet.

Wirksame Temperaturbereich-
Stabilisierung
Als erste NF-Stufe arbeitet der Transistor
TF 65 (Kennpunkt orange). Der Emitter-
widerstand dieser Stufe ist aufgefeilt in
3,3 k52 und 150 52. Der 3,3 -U2 -Wider-

') Schaltungstechnik des Elite -Boy 202`,
GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN",
Heft Juli 1962, Seiten 384... 389

stand wird wechselstrommqhig durch
einen Elko von 25 jIF ijberbriidd. Durch
diese Mahnahme wird der Temperatur-
bereich, in welchem diese Stufe stabil
arbeifet, auf - 20° C bis 55° C erwei-
tert. Die Stabilisierung funktioniert fol-
gendermaf3en: Bei einer Temperatur von
+ 20° C (Zimmertemperatur) flieht im
TF 65 ein Collectorstrom (ungef.
Emitterstrom) von 0,15 mA. Das ergibt
am 15042-Emitterwiderstand 22,5 mV
und am Collectorarbeitswiderstand 0,7 V
Spannungsabfall. Ware jetzt der 3,3-k52-
Emitterwiderstand nicht vorhanden, so
wurde der Transistorstrom bei Erhohung
der Temperatur auf 40° C bis auf unge-
fahr 1 mA ansfeigen. Das bedeutet, daft'
jetzt am Collektorarbeitswiderstand 4,7
Volt abfollt. Die Kniespannung des Tran-
sistors betragt 0,3 Volt. Bei einer Bat-
feriespannung von 6 Volt stehen nach
dem Siebwiderstand 5,7 Volt zur Ver-
fijogung. Es wurde dem Transistor nur
noch eine Arbeitsspannung von unge-
fahr einem halben Volt zur Verfiigung
stehen. Eine weitere geringe Tempera-
turerhiihung (und damif eine Erhohung
des Collector/Emitterstroms) verbraucht
ouch noch diesen Rest. Wird der Tran-
sistor nun mit einer Wechselsponnung
angesteuert, so kann zwar die positive
Halbwelle an der Basis den Collector-
strom verringern, die negative Halb-
welle aber erwirkt keine Erhohung des
Ruhestromwertes mehr; die abgegebene
Wechselspannung ware also verzerrt.

Nun kann man den Anstieg des Collec-
torstromes durch eine kraffige Gleich-
stromgegenkopplung auf ein Minimum
reduzieren. Wird die Basisspannung
durch einen Teiler konstant gehalien, so

Die Schaltung des neuen
NF-Teils beim Prima -Boy 203
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bewirkt das Ansteigen des Emitterstro-
mes einen haheren Spannungsabfall am
Emitterwiderstand. Dieser Anstieg ver-
lagert den Arbeihpunkf nach niedrige-
ren Stromen hin, so da) der Sfroman-
stieg entsprechend kleiner wird, ais er
ohne den grot)en Emitterwiderstand
ware. Durdi entsprechende Wahl dieses
Widerstandes kann man (in brauchbaren
Grenzen) eine Temperaturstabilisafion
des Collectorstromes erreichen. Aller-
dings bedeutet dieser grohe Emitter-
widerstand nicht nur eine krt.:31119e
Gleichstrom-, sondern ouch Wechsel-
stromgegenkopplung. Deshalb mut) sein
griifiter Anteil mit einem Kondensator
far die NF-Spannung iiberbruckt werden.

Eine geringe Gegenkopplung ist
Sie wird durch den unijber-

brijckten 15052-Widerstand bewirkt.
Man erreicht u. a. dadurch, dah der Ein-
gangswiderstand der NF-Stufe ansteigt.
Urn diesen so hoch wie moglich zu be-
kommen, liegt ouch der 56 -U2 -Wider -
stand des Basisspannungsfeilers nicht
direkt an Plus, sondern zwischen dem
15042- und 3,3-U2-Widerstand.

Im Emitterkreis des Treibers liegen drei
Widerstande. Auch bier findet eine
beachtliche Gleichstromgegenkopplung
staff. Lediglich der 10S2-Widerstand ist
davon fur die NF-Wechselspannung
nicht mit dem 100-jt.F-Kondensator Ober-
bruckt. Als Besonderheit wird nun die
Basisspannung der Endtransistoren aus
dieser Treiber-Emitterspannung be-
zogen. In der Endstufe selbst kann nur
ein sehr kleiner Emitterwiderstand (hier
4,7 12) verwendet warden, do an ihm zu
viel Leistung bei Aussteuerung verloren
ginge. Er dient in der Hauptsache zur

AC 126
mmi
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lilt- II III
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Reisesuper 1963/64
Gegenkopplung von in der B-Endstufe
entstehenden NF-Verzerrungen und da-
mit zur Verringerung des Klirrgrades,
unterstUtzt durch eine Gegenkopplung
Uber den 150-k!2-Widerstand von einem
Collector der Endstufe zum Emitter der
1. NF-Stufe. Da die Transistoren in ihren
Werten streuen, ist ein Teil des Emitter-
widerstandes des Treibers als Potentio-
meter ausgebildet und erlaubt ein in-
dividuelles Einstellen des Endstufen-
arbeitspunkies.

Steigt oder fault die Umgebungstempera-
tur, so erhOht (bzw. erniedrigt) sich der
Spannungsabfall am Emitterwiderstand
des Treibertransistors. Dadurch wird ein-
mal der Arbeitspunkt dieses Transistors
selbst stabilisiert. Aufyerdem andert sich
damit ouch die Basisspannung der End-
stufe und wirkt so einem Anstieg (bzw.
Abfall) des Stromes dieser Stufe ent-
gegen. Da dos Temperaturverhalten des
Treiber- und der Endtransistoren nicht
vollig gleich ist, triit eine Uberkompen-
sation der Endstufe auf. Deshalb besteht
der Basisspannungsteiler des Treibers
aus einem Heil)leiter (NEW!) und einem
Festwidersiand. Bei Temperaturerhohung
wird der Widerstand des Heifyleiters
niedriger und damit die Basisspannung
kfeiner (gegen Plus), was eine Verrin-
gerung des Collectorstromes bedeutet.

Durch entsprechende Dimensionierung
dieses Teilers und des Emitterwider-
standes wird ein absolut stabiler
Arbeitspunkt der Endstufe erreicht. Diese
Schaltung bedingt, dab der Siebwider-
stand (100 U) in der Minusleitung liegen
mutt'.

Als ein vollig neues Gerat stellt sich der
UKW-Record-Boy vor. Auffallend an
dem Chassis ist, daft' fast keine Metall-
teile verwendet werden. Der grof3te Teil
der Bauieile ist direkt auf der Druck-
platte befestigt. Die Skalenblende be-
steht aus Kunststoff. Sie ist Uber ange-
spritzte Bolzen mit der Druckplatte ver-
schraubi. An ihr ist der Drehko mit sei-
nem Seiltrieb sowie der Lauistarkeregler
befestigt.

Das UKW-Mischteil ist fest auf dem AM-
FM-Drehkondensator aufgebaut. In der
UKW-Vorstufe wird der Mesa -Transistor
AF 106 verwendet. Dieser neue Tran-
sistor ermoglicht eine hohere HF-Ver-
starkung, wie die bisher verwendeten
Typen. Auf3erdem liegt seine Rauschzahl
bedeutend niedriger (ca. 3 kTc, gegen
8 ... 12 kT0 bei alteren UKW-Misch-
teilen). Dadurch konnen Sender mit sehr
kleinen Feldsiarken noch gut empfangen
werden und andere, die mit den bis-
herigen Gersten noch etwas verrauscht
zu horen waren, sind nun vollig rausch-
frei zu bekommen. Da die Teleskop-
antenne hier nur zum Empfang auf UKW
dient, kann sie ouch besonders gut und
verlustfrei an dos Mischteil angepaf5t

GRUNDIG UKW-Record-Boy,
ein leistungsstarkes Gerat.

Das Schaltbild
befindet sich auf den Seiten 5421543

Der neue Elite -Boy I.

werden, was der Empfangstuchtigkeit
zugute kommt. Da der Wellenschalier
nur eine Umschaltung von AM auf FM
aurchzufUhren hat, benatigt man unier
Anwendung eines Schaltungskniffes
einen Schiebeschalter mit nur drei Urn-
schaltern.
Bei Mittelwellenemplang gelangt die
HF-Spannung von der Ferritantennen-
anzapfung Uber eine Teilwicklung des
Sekundarkreises des 1. ZF-FM-Flters
Lind C 12 an die Basir des Mischtransi-

stars. Sein Emitter ist, wie ubIich, ober
C 16 mit einer Anzapfung de.; Oszilla-
torki.eises verbunden. Der Collector liegt
Uber der RUckkopplungswicklung und
dem 1. AM-ZF-Kreis an Masse.
Bei FM-Betrieb wirkt der angezapfie Teil
der Ferritstabspule, fiji die relativ hohe
Frequenz von 10,7 MHz wie eine Drossel,
an der ein grofyer Teil der ZF-Spannung
abfallt. Urn den 10.7-MHz-Kreis mog-
lichst gut zu erden, liegt deshclb paral-
lel dazu der Kondensator C '1. Seine
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Grahe ist durch einen Kompromih be-
stimmt. Fur eine gute Erdung des 10,7-
Kreises muhte er bis zu 10 nF aufweisen.
Da sich dieser Kondensator mit dem
Ubersetzungsverhaltnis der Anzapfung
der Ferritstabspule zur Gesamtspule in
den Vorkreis transformiert, erscheint der
Kondensator damit mit ca. 100 pF paral-
lel zum Drehko. Rechnet man nun noch
die Anfangskapazitat des Drehkos, Ver-
drahtung- und Trimmerkapazitat dazu,
so kommt man ungefahr auf eine An-
fangskapazitat von 130 pF. Urn die fur
MW benatigte Drehko-Variation zu be-
kommen, miihte eine Endkapazitat von
1 300 pF erreicht werden! Solch ein
Drehko ist wenig sinnvoll, auherdem
verursachen weitere Faktoren eine merk-
liche Verschlechterung des Emptangs.

Der gewahlie Kompromih von 240 pF
erscheint mit ungefahr 2,4 pF parallel
zum Drehko, so daft' eine Ubliche Aus-
fUhrung verwendet werden kann. Der
Verlust durch die unvollkommene
Erdung des Basiskreises wird durch eine
entsprechend hailer gelegte Anzaptung
am Sekundarkreis grohtenteils kompen-
siert.

im Collectorkreis liegt Ober den Schalt-
kontakten 2 -3 und R 14 der Primar-
kreis des zweiten FM -Filters. Der Emitter
liegt Ober C 16 und die zwei Windun-
gen der Anzopfung des Oszillatorkreises
an Masse. Die Indukiivitat dieser zwei
Windungen ist vernachlassigbar. Die
Neutralisation dieser Stufe erfolgt Ober
die entsprechende Wicklung im Filter,
dem Widerstand R 11 und dem Trimmer
C 15.

Die folgenden ZF-Stufen weisen keine
Besonderheiten auf.

Die Basisspannungen des HF-Teiles wer-
den vom Stabilisierungsgleichrichter E 25
C 5 bezogen.

Der zweite Schalter dient zum gleich-
strommahigen Ein- und Ausschalien des
FM-Mischieiles. Mit dem dritten Schalter
wird das heihe Ende des Lautstarke-
reglers entweder an den FM- oder AM -
Demodulator gelegt. Die Schaltung der
ersten NF-Stufe entspricht der des Prima -
Boys. Die Gleichstromgegenkopplung
(Temperatur- und Transi-
storsireuungs - Kompensa 14-

tion) erfolgt bei der Trei- K/ 7.1
berstufe Ober R 46 in Reihe 13

mit der Gegenkopplungs-
12

wicklung des Ausgangs-
ijbertragers. Wechselstrom- 11

mahig ist der Emitter Ober
C 51 in Reihe mit R 39 an 10

Plus gefuhrt. Dadurch fin-
9det eine geringe Stromge-

genkopplung stait. Auher- 8
dem erfolgt Ober die Hilfs-
wicklung des Ausgangs- 7

Ubertragers eine weitere
6Gegenkopplung. Durch

diese Mahnahmen wird er-
reicht, daft' der maximale
Klirrfaktor bei Vollaus-
steuerung (1 Watt Sprech-
leistung) unter 10 °/o bleibt. 3

2Der Klirrfaktor bei mittlerer
Aussteuerung liegt bei 1o/o.

Auherdem werden die Ver-
starkungsstreuungen der
einzelnen Transistoren stark
dadurch reduziert und so-
mit eine moglichst gleich-
mahige Verstarkung in der
Serie erreicht.

1
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Empfindlichkeit in Abhangigkeit von der Batterie-Betriebsspannung beim UKW-Record-Boy 203 und
City -Boy 203. Bei Abfall der Batteriespannung auf die Halite (4,5 Volt) ergibt sick erst eine Verringe-
rung der Empfindlichkeit von - 3,5 dB

f

3

2

1

0,5

0
60 120 250 SOO 1000 1000 4000 8000

Hz

Klirrfaktor in Abhangigkeit von der Frequenz bei 0,5 Watt Ausgangsleistung.
(UKW-Record-Boy 203 und City -Boy 203)

Klirrfaktor in Abhangigkeit von der Ausgangsleistung beim UKW-Record-Boy 203 und City -Boy 203.
Die beiden Kurven beinhalten Streuungen verschiedener Exemplare der Endtransistoren AC 128.
(Frequenz 1000 Hz)
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Gesamtschaltbild GRUNDIG UKW-Record-Boy 203
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Weitere Daten Ober den UKW-Record-
Boy 203 und City -Boy 203 finden Sie out
den Seiten 547 548 dieses Heftes.

Es folgt jetzt die Beschreibung eines
Gereites, welches in letzter Zeit beson-
ders aktuell geworden ist:

Elite -Boy L 203

Der Elite -Boy L 203" entspricht auf3er-
lich dem beliebten und bekannten Elite -
Boy 202. Sein Inneres" wurde aber urn
einiges wertvoller.

In der UKW-Vorstufe wird jetzt ein
Spezial-Transistor (AF 106 o. a.) verwen-
aet. Dadurch wird die FM-Empfangslei-
stung als Koffer- sowie als Auioempfan-
ger merklich verbessert.

Unterdruckung von Verzerrungen
bei starken UKW-Eingangssignalen
Ubersteigt die UKW-Antennenspannung
am Transistormischteileingang einen be-
stimmten Wert (bei Ausfiihrung mit AF
124 o. a. 15 ... 20 mV, AF 106 o. a. ca.
5... 10 mV), so stellt man fest, daft' der
Sender nur noch verzerrt zu bekom-
men ist.

Doran ist die schon sattsam bekannte
dynomische Collectorkapazitat schuld.

Am Collector steht einmal die Oszillator-
spannung. Kommt nun zusatzlich ein HF-
Signal an den Emitter, entsteht an der
gekriimmten Emitter-Basis-Kennlinie die
ZF, welche gleichzeitig verstarkt wird.
Man kann sich nun bildlich vorstellen,
daft' die (konstante) Oszillator-Wechsel-
spannung auf der langsameren ZF-Wech-
selspannung reitet(Bildurden).0bersteigt

1111111111

1111111111111IIVIII
"
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&Ala 5

-70
nun die Summe der beiden Spannungs-
spitzen die am Collector zur Verfugung
stehende Gleichspannung, so trill eine
Verzerrung der Kurvenform auf (Begren-
zung). Das ware weiter nicht storend, da
wir es hier ja mit Frequenzmodulation zu
tun haben und sogar eine Begrenzung °
erwUnscht ist, urn stOrende Amplituden-
modulationsanteile zu unterdrucken.

Sieht man sich einmal die Abhangigkeit -25
der dynamischen Collectorkapazitat von
der Collectorsponnung an, so stellt man
fest, dal) die Kurve stetig mit fallender 30
Spannung steigt und vor allem bei sehr
kleinen Spannungen (< 100 mV)ein Viel-
faches des normalerweise Ublichen be-
tragt. Bei grofyer Eingangsspannung,
wenn die Spitzen nun die Collectorspan-
nung bis nahe Null durchsteuern, bewirkt

das ein Ansteigen der dynamischen Col-
lectorkapazitat. (Sie liegt parallel zu C
318, der einen Teil der Kreiskapazitat des
Oszillatorkreises bildet.) Dadurch wird
also die Oszillatorfrequenz verschoben.

(Nebenbei wird auch die Frequenz des
1. ZF-Kreises zu tieferen Frequenzen hin
verschoben, da die Collectorkapazitat
auch parallel zum Z=-Kreis liegt.)

Da sie nur von den Spitzen der Oszilla-
torspannung plus ZF-Spannung so stark
verschoben wird, ergeben sich die be-
schriebenen Verzerrungen bei FM-Emp-
fang.

Man konnte sich helten, indem man in
der Neihe eines UKW-Senders beim Auf-
treten dieser Verzerrungen die Antenne
so welt einschiebt, b s die Verzerrunger
nicht mehr harbor sind. Hier wurde nur
eine elegantere, elektrische Losung vor-
gesehen. Parallel zum ZF-Kreis liegt
eine Diode 1 N 60. Da sie erst bei gro-
fyen Spannungen wirken soil, wird sie
durch den Spannungsabfall am Wider -
stand R 1 in Sperrichtung vorgespannt

Die Oszillatorwechselspannung gelang
ungehindert fiber den Kreiskondensator
C 1 und den zum Widerstand parallel
liegenden Kondensalor C 3 an die kapa-
zitive Anzapfung des Oszillatorschwing-
kreises. Ubersteigt nun die Spitze der
ZF-Spannung die Vorspannung de -
Diode, beginnt diese den Kreis zu be-

deimpfen und verhindert ein weiteres
Ansteigen der ZF-Spannung, so dal) die
Summe der ZF- und Oszillatorspannung
am Collector des Mischers nicht so both
werden kann, dal) die erhohte Collector-
kapazitat in Erscheinung tritt.

Spreizung des 49-m-Kurzwellenbandes
In Deutschland und wohl ouch in den
meisten europaischen Landern ist das
49 -m -Band das meist gehOrte, da die
grofyeren deutschen Sendegesellschaften
und vor allem der beliebte Sender Radio
Luxemburg in diesem Band ihre Mittel-
wellenprogramme zusatzlich ausstrah-
len. Um eine bequeme Einstellmoglich-
keit dieser Sender zu ermoglichen,
wurde der Kurzwellenbereich des neuen
Elite -Boy L 203" bewufyt nur out das
49 -m -Band beschrankt. Es reicht von 5,95
bis 6,2 MHz. Das sind 250 kHz Frequenz-
variation. Der Ubliche LW-Bereich 145 ...
350 kHz ist 205 kHz breit. Man kann also
jetzt die KW-Stationen fast so bequem
einstellen, wie eine LW -Station. Entspre-
chend einfach ist ouch das Wiederfinden
eines bestimmten Senders. Leider ist oft
auf KW der Senderabstand noch gerin-
ger als auf MW (wo er 9 kHz betragen
soli!). Der Sender Luxemburg z. B. hal
die Frequenz von 6090 kHz. 5 kHz nied-
riger, also auf 6085 kHz, liegt u. a. Radio
Miinchen und Radio Nederland, 5 kHz
hoher liegt Radio Freies Europa u. a.
Ahnliche Verhaltnisse herrschen bei an 
deren Stationen.

u10
LW -1.-1 MW MEM LAM

 74. 7- 11- UKW

.

310 7P5 750 775 200 75 150.7 LW

'E00 1000. 1700 1000 1.100  POO 600  .4. 510 MWau,
Mass. ..  Jr.." grrron MOM.

to INSO OM WY ...K. %NM., W.,

Die Skala des Elite -Boy L 203. Die Taste 49 -m -Bend" ist deutlich mit Radio Luxemburg" bezeichnet
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Die Wirkung des Luxemburg Filters" beim GRLADIG Elite -Boy L 203

 Gesamtschaltbild GRUNDIG Elite -Boy L 203
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"Luxemburg -Filter"
Die HF- und ZF-Trennschi5rfe ist mit nor-
malen Mitteln nicht so hoch zu treiben,
dal) der urn 5 kHz neben dem Nutzsen-
der liegende Nachbarsender nicht doch
nosh etwas durchdringt. Das ergibt zu-
mindest einen Schwebungston von 5 kHz,
der unangenehm ist. Urn diesen zu un-
terdrikken, riegelt ein auf 5 kHz abge-
stimmter Sperrkreis (Spule 9227-052 und
C 48) diesen Pfeifton ab (Seite 546). Da
auf dem MW- und LW-Bereich leider
auch viele Sender vorhanden sind, die
auf einer nicht zugeteilten Welle arbei-
ten, hat es sich als nutzlich erwiesen, auch
hier die 5-kHz-Sperre eingeschaltet zu
lassen. Auf UKW ist selbstverstandlich
keinerlei Beschneidung der Hohen vor-
genommen.

Der NF -Tell ist ohnlich dem des Record
Boy. Er arbeitet bis Ober -f- 65 Grad
stabil und kann 1 Watt Sprechleistung
abgeben.

Der abschaltbare Anschluf3 einer Auto -
antenna (Variometereingang auf AM),
die Anschluhmoglichkeit eines Tonband-
gerates oder Plattenspielers sowie eines
Kopfh6rers ist selbstverstandlich beibe-
halten worden. Auch hier kann an Stelle
einer Batterie dos Transistor-Netzteil TN
9 verwendet werden. Eine Autohalterung
ermoglicht es, das Gerat bequem im
Wagen zu befestigen.

GRUNDIG Elite -Boy L 203
in der zugehorigen Autohalterung unter
dem Armaturenbrett angeordnet

Collectorstrom der Treiberstufe
in Abheingigkeit

von der AuBentemperatur

Im Elite -Boy 203 E" wurde
die bewahrte Schaltung
des AM-Teiles vom Modell
202 E Obernommen2). Auch
Kier wurde das Mischteil
mit dem AF 106 sowie der
Begrenzung ausgestattet.
Der NF-Teil gleidit dem
des Inlandmodells.

') Siehe _Besonderheiten der
Schaltungstechnik des Elite -Boy
202 E", GRUNDIG TECHNISCHE
INFORMATIONEN, Heft Juli 1962
Seiten 389 . . . 392.
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UKW--Record-Boy
(Fortsetzung von Seite 541)

Der Ausgangstrafo ist als Spartrafo"
ausgelegt. Deshalb muf) man bei even-
tuellen Reparaturen beachten, daft' ein
angeschlossener Pruflautsprecher oder
Outputmeter keine Verbindung mit der
Stromversorgung, Mef)sender usw. hat.
Durch den Fortfall eines umfangreichen
Spulensatzes mit seinem dazugehori-

gen Druddastenaggregat, ist geniigend
Platz, urn verhi5Itnismahig grohe Filter
zu verwenden, deren LeerlaufgUte merk-
lich besser sind, wie die der sonst Obli-
chen kleinen. Dadurch hat das Gerat
eine beachtliche Trennscharfe, die bei
den ublichen Trennschwierigkeiten durch
die Oberbesetzung der Rundfunkbander,
angenehm auffallt.
Der Ferritstab wird kaum durch Metall-
teile in seiner Nahe bedompft, so dal)

Blick in den Innenaufbau des UKW-Record-Boy 203
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Collectorstrom der Endstufe
in Abheingigkeit von der AuBentemperatur beim UKW-Record-Boy 203 und City -Boy 203
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seine Betriebsgute hoch ist. Aufyerdem
'carmen die Vorkreisspulen in der Mitte
des Stabes angeordnet werden, da
keine RUcksicht auf weitere Bereichs-
spulen genommen werden muf5. Dort ist
der Wirkungsgrad am hochsten. Daher
hat das Gerat auch eine ausgezeichnete
Empfangsleistung auf Miftelwelle.

Ein Zugsthalter, der mit dem Lautstarke-
regler zusammengebaut ist, ermoglicht
bei Bedarf die Hohen abzuschneiden.

Wer das Gerat in seiner Wohnung be-
treiben will, kann das Einheitsnetzteil
TN 9 (BiId unten) anstelle der Batterie
einsetzen.

Eine Buchse fur einen Kleinhorer oder
Lautsprecher ist ebenfalls vorgesehen.

Fur Freunde eines modernen Gehause-
slits wurde der City -Boy 203" geschaf-
fen.

Schaltungstechnisch gleicht er dem vor-
jahrigen Party -Boy. Im UKW-Teil wurde
der Vorstufentransistor AF 121 verwen-
det. Er hat gegenUber dem Vorlaufer-
typ AF 124 eine etwas h6here Verstar-
kung und vor allem eine etwas bessere
Rauschzahl (3 bis 6 kT0).

Die Schaltung des NF-Teiles entspricht
der des Record -Boys. Vor allem for den
Gebrauch im Hause ist die Moglichkeit
vorgesehen, eine Wurfantenne einzu-
stecken, urn die manchmal hinderliche
Teleskopantenne nicht ausziehen zu
mussen. Auch hier kann das Netzteil TN 9
verwendet werden.

In dem neuen, kunstlederUberzogenen
Gehause des Teddy -Boy 203" ist dos
Chassis des bekannten "Party -Boy 202"
zu finden. Auch hier arbeitet in der
UKW-Vorstufe ein AF 121. Der NF-Teil
entspricht gleithfalls dem des Record -
Boy und gibt 1 Watt Sprechleistung ab.

Auch bei diesen Gersten ist dos Iran-
sistor-Netzteil TN 9 einsetzbar.

H. J. Meduna

Das GRUNDIG Transistor-Netzteil TN 9 hat
genau die Abmessungen einer 9-Volt-Power-
Pack-Batterie" bzw. von zwei 4,5-Volt-Taschen-
lampenbatterien; es loBt sich daher fur zahl-
reiche Transistor-Reisesuper aller Fobrikote ver-
wenden. Fiir 110 ... 220-Volt-Wechselstromnetze

Blicic in das Innere des GRUNDIG City -Boy 203
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Ein Repreisentant der modernen Form: GRUNDIG City -Boy 203

Servicegerechte Konstruktionen
Die neuen GRUNDIG Reisesuper weisen
nicht nur zahlreiche schaltungstecniische
Feinheifen out, sie sind ganz besonders
im Hinblick auf einen muhelosen Service
konstruiert.
Garadezu beispielhaft servicegerecht ist
der City -Boy konstruiert. Sein elegantes
Kunststoffgehause besteht sus zwei Tei-
len. In wenigen Sekunden ist es geoff-
net. Die meisten Teile sind nun, wie das
Bild unten zeigt, frei zuganglich. Soli
das Chassis ausgebaut werden, so brau-
chen die Schrauben nicht herausgenom-
men, sondern nur gelost zu werden. Da-
durch bleiben die Gummit011en und Bei-
lagescheiben test am Chassis, gehen
also nicht verloren.
Nach Losen der Schrauben der Kopf-
horerbuchse ist ubrigens der Kern des
UKW-Oszillator-Variometers fur den Ab-
gleichstift zuganglich.

Erklarung des Schaltbildes der HF-Motor-
Drehzahlregelung (Seite 522, Heft Febr.
1963 der Technischen Informationen1

Im Text (Seite 521) wurden versehentlich
die Einzelteil-Indexziffern auf die Schal-
tung des TK 4 bezocien, so dot) sich an
einigen Stellen keine Obereinstimmung
mit dem Auszugsscha:tbild, welches yam
TK 6 stammte, ergab.

Wir bitten das Versehen zu entschulal-
gen und nennen nachsfehend die ent-
sprechenden Indexziffern.

TK 4
R 54 (500 El)
R 52 (1,8 k(2)
R 61 (oder R 5) (180 t1)

TK 6
R 70
R 68
R 67

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN MAI 1963



Der Moto -Boy zahlt zu den Komb:-
nationsgeraten, die neben ihrer Aui-
gabe als Reiseempfanger den weit ho-
heren Anforderungen eines Autosupers
gewachsen sein mOssen. Dies bedingt
eine wirksame Stabilisierung gegen die
oft sprunghaften Anderungen der Spei-
sespannung und eine Temperaturkom-
pensation, die den meist extremen Tern-
peraturunterschieden im Kraftfahrzeug
genugt.

Weiterhin mut, neben einer hohen Ein-
gangsempfindlichkeit grolyer Wert auf
gute Regel- und Begrenzungseigen-
schaften gelegt werden, da die Emp-
fangsspannung an der Kraftfahrzeuq-
antenne grolyen Schwankungen unter-
worfen ist. Aus diesen Forderungen her-
aus entstand der neue Moto -Boy 203,
der nicht zuletzt dank seiner Handlich-
keit und ansprechenden Formgestaltung
einem graben Kouferkreis gefallen wird.

FM-Eingangsschaltung
Ober die Einstab-Teleskopantenne,deren
Fuhpunktwiderstand durch den Ein-
gangs-Obertrager 9238-618 von 60 Q
auf 240U transformiert wird, gelangt die
Eingangsspannung bei Kofferbetrieb
fiber den automatischen Antennenum-
schalter, A 8, A 9, den Trennkondensator
C 12 und einen UKW-Leitkreis (C 13-
9218-025/C 13) an dos Eingangsfilter
des Mischteils. Seine Eingangsimpedanz
betragt 240 Q. Der Trimmer C 302 client
zum Abgleich des Sekundarkreises auf
eine mittiere Frequenz von 96 MHz. Die
folgende HF-Vorstufe arbeitet in Basis-
schaltung und hat durch die Verwen-
dung des Transistors AF 102 gute Rausch-
eigenschaften. Die verstarkte Spannung
gelangt nun Ober den Zwischenkreis an
die Mischdiode OA 90, die an einer
relativ niedrigen Anzapfung liegt, um
den Zwischenkreis nicht zu stark zu be-
dompfen.

Die Diodenmischung wurde aus GrOn-
den einer grof5en Obersteuerungssicher-
heit gewahlt, urn die Beeinflussung des
UKW-Oszillators durch grobe Eingangs-
spannungen so gering als moglich zu
halten. Nach dem Umsetzen auf die Zwi-
schenfrequenz wird das Signal Ober den
ZF-Kreis 7220-205 an die Basis des
Transistors AF 125 gegeben, der zwei
Funktionen erfullt. Einmal arbeitet er in
Emitterschaltung als ZF-Verstarker, der
die Mischverstarkung einer selbstschwin-
genden Mischsfufe ausgleicht und zudem
den Vorteil einer grolyeren Selektion
hat. In Basisschaltung arbeitet er ais
Oszillator in der Oblichen EmitterrOck-
kopplungsschaltung, wobei die Oszilla-
torspannung Ober den Kondensator C
309, der gleidizeitig die Kreiskapazitat
des ZF-Kreises 7220-205 darstellt, an
die Mischdiode gelegt wird. Ober den
ZF-Kreis 7220-206 erfolgt die Auskopp-
lung der ZF aus dem Mischteil. Die
Spannungsstabilisierung beider Tran-
sistoren erfolgt mit dem Zwerggleich-
richter E 25 C 5 sowie den Widerstanden
R 302 und R 303. Oszillaior und Zwi-
schenkreis werden kapazitiv abgestimmt.
Bei Autobetrieb liegt der 240-Q-Eingang
des Mischteils Ober dem schon erwohnten
Leitkreis und dem automatischen Anten-
nenschalter A 8, A 7 asymmetrisch an
der Autoantennenbuchse.

AM-HF-Tell
Da auf AM nur der Mittelwellenbereich
vorhanden ist, konnte die Eingangs-
schaltung sehr unkompliziert gestaltet
werden. Bei Kofferbetrieb liegt die Aus-
koppelwicklung der Ferritantenne Ober
den automatischen Umschalter A 2, A 3
und den Trennkondensator C 20 an der
Basis des Transistors AF 126 I. Er arbeitet
in Collector-Emitter-ROckkopplung als
selbstschwingende Mischstufe. Beim Be-
trieb an der Autoantenne kommt die
Empfangsspannung Ober einen UKW-

(GRUI1DIG)

motel-
boy

ivr Newer

dc4ottytt4tory

Ausfiihrung 203
mit vielen Verbesserungen

Sperrkreis (9218-25, C 14) und die KW-
Drossel 9218-019 auf das Vorkreis-
variometer. Diese Eingangsschaltung hat
den Vorteil, dal, die Antennen- und
Kabelkapazitaten mit dem Anpassungs-
trimmer C 17 in den Kreis eingestimmt
werden konnen, wodurch eine wirkungs-
voile Antenneneinkopplung mit hohem
Spannungsgewinn erreicht wird. Da das
Variometer in Reihe mit den Kooden-
satoren C 19 und C 18 einen Tiefpaf,
darstellt, ergibt sich aulyerdem eine aus-
gezeichnete Spiegelselektion Kreis-
schallung).

IF-VersHirker
Der ZF-Verstarker ist kir 10,7 MHz drei-
stufig ausgefiihrt, wobei im AM-Betrieb
die letzte 10,7-MHz-Stufe gleichstrom-
mafsig abgeschaltet und die AM-Misch-
stufe angeschaltet wird. Diese Schal-
tungsart verlangt einen Transistor mehr
als in der Oblichen Schaltungsweise, bei
welcher die AM-Mischstufe als 10,7-MHz-
Verstarker Verwendung findet. Dem
steht auf der anderen Seite der Vorteil
gegenOber, dal) es Kier keine HF-fuhren-
den Umschaltkontakte gibt. Aufyerdem
war es moglich, die getrennte 10,7-MHz-
Stufe far eine optimale Begrenzung aus-
zulegen. Die erste Stufe mit dem Tran-
sistor AF 126 II ist mit einer verander-
lichen Neutralisation ausgestattet (C 28),
urn von Seiten der Fertigung Transisto-
ren, die zu grof)e Exemplarstreuungen
aufweisen, individuell neutralisieren zu
k6nnen. Diese Einstellung erfolgt bei
460 MHz und ist zwangslaufig fOr 10,7
MHz gUltig.

Die folgenden Stufen sind fest neutrali-
siert, und zwar durch auf die HF-NF-
Platte gedrudste Kapazitaten.
Ihre Wirkungsweise soil nun an dem
AF 126 III erlautert werden. Der Fut,-

(Fortsetzung auf Seite 557)

Gesamtschaltbild GRUNDIG Moto -Boy 203
Eine Blockschaltung ist auf Seite 557 dargestellt

549 MAI 1963 GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN



S
ch

el
l -

rw
nt

un
g

16
11

-7
21

12
87

 -
11

9

t
.6

ge
z 

S
te

llu
ng

 M
 W

ge
dr

U
ck

1 
09

W

11
C

:

A
F

 1
02

S
ch

al
 -

rt
cn

ttn
g

15
12

9.
 S

te
ilu

ng
F

er
rit

an
te

nn
o

ge
dr

uc
kt

 A
ut

oo
nt

on
ne

4'
07

r

12
17

- 
M

il

12
31

 -
Ill

C
13

12
0 12

11
-1

25

A
F

 1
25

52
34

41
3

17
14 13

-1
1

15
1 

v

71
11

 -
33

2

,F
A

+
75

C
1S

,5
11

14
5,

 7
6F

ip
F

I

12
11

-1
26

-I
II

17
42

3
C

14

12
71

1-
04

1

1p
:

74
34

-0
27

72
20

,4
12

2,
12

12
-1

52
1

I.

01
0

31
1

11
2F

L 
_ 

_

1 1

_
.
2

01
12

3
12

21

11
31

1/
31

E
1

23
03

47
10

I n
i

A
F

 1
02

C
11

7
'

flp
F

1
C

11

1I
S

IP
C

,I

r7
12

1
2 

F
II 

72
21

1-
1

t
71

1

A
F

 1
26

1

96
53

-0
63

2

A
F

 1
26

 II

Z
F

 II
I 7

21
5-

36
2

A
F

 1
26

1

12
11

C
21

14
1

11
1

0 _
47

 1
11

2

C
I

12
01

-1
30

1
.I1

14
F

itS
(1

2F

11
3

M
IA

12
IT

IF
ifi

,
21

S1
1

A
F

 -
10

1S
 1

12

A
F

 1
26

 II

11
7

1

52
03

I

-1
01

S
O

pF
0C

 ,1
18

24

C
21

1
F

T
C

 2
2

17
S

22
 n

1

33
A

11
4

- 
1

_
M

A
 I

01
13

3,
31

1

22
1

C
24

T
ris

41
'<

1
72

-2
07

55
4

33
 X

V
I

M
A

O
S

r
:9

65
3-

06
3

,
Ir

52
21

- 
S

t)
N
I

C
31

11

12
p1 64

3

Z
F

I 7
22

0-
20

5
r-

12
12

7
-3

21

1 L_

11
13

.4
1

4,
7

(3
07

S
O

pF

o
o

It 
30

3
10

 It

03
04

 r
T

 T
si

t
1.

1
11

00
1

12
52

51
1/

11
In

1

01
0

L 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_.
16

.1
jL

oL
 _

 _
 _

A
F

 1
26

 IV

21

It"
 .

21
p1

A
F

 1
26

11
1

-1
1

IZ
F

IV
 7

21
5-

36
3

- 
-

1

ItO 61
66

10
02

1

a
s

C
 3

01
o
f

F

C
ll

4p
r

12
11

-0
11

13
05

47
00

41
7

IC
S

S
tO

pF

1
-

11
0

1W
t

C
27

 S
i

7E
3O

pF

Is
rJ

- 
- 

- 
-

4,
41

1' 11
1

S
O

O
A

1

12
pr

2
3
1
7
1

4
7
,
1

1

11
0

W
ol

te
nb

er
et

dl
e

U
A

W
 5

15
10

6M
H

z
M

W
 5

10
16

20
 k

H
z

0 
K

en
ta

k1
 fo

rD
ru

ck
sc

ho
llu

ng

0 
Ill

in
dk

on
la

kt

S
po

nn
un

ge
n 

on
l G

ru
nd

ig
 R

oh
re

nv
ol

tm
et

er
du

l d
en

 M
er

Ib
er

ee
ch

en
 1

0/
 3

/1
V

 b
. 7

,5
 V

B
at

te
rie

sd
on

nu
ng

 g
eg

en
 M

as
se

 g
em

es
se

n.
M

el
lw

er
te

 g
el

 te
n 

tu
r 

1,
4W

1U
A

V
_I

3o
hn

e
A

nt
en

ne
ns

ig
no

l

A
nd

er
un

ge
n

ve
t b

eh
al

to
n

06
O

n

11

vc
et

 u
ni

on

F
S

O

2
2
5

15
.1

1 
23

2
5
0

12
1

4,
71

"3
3`

t

I 4
2

C
U

22
,1

kl
oF

M
I

1
4
2

11
11

14
3

71
1

11
 1

1/
1

L

F
IV

I.
3

4
4.

C
44

0
1
.
1

11
2,

5
C

A
C

 1
26

1

Z
F

V
 7

21
5-

36
4

1 
Z

S
Ilk

F
12

6 
IV

C
33 2.
1

13
4

13
2

J
III

03
1

IS
O

U
S

13
5

10
6

11
1

I0
0

C
 3

2

A
C

 1
26

 1
1

: 2
2e

 2
10

64
V
J

Z
F

V
I 7

21
5-

25
3

,1
21

1-
33

7
11

11
- 

34

.'r
C

7
1 

IA
.

A
C

 1
26

 I
A

C
 1

26
 II

0,
0,

III
III

H
tt:

72
50

41
31

4

H
11

1

LS
1

C
47 lF IS
O

.

[1
11

52
37

1

15
1

47
1

C
A

1
IN

pF

IA
1
I o

0
4

I

31
p1

I

I

0
0
5
0

T
U

F

A

13
7

10
 1

13
8

22

J

10
70

-0
31

22

41
17

1k
56

IS
A

15
4

12
11

2

?P
I
I
I

an

60
2,

5 
C

S

IS
)

11
0

C
17 11

13
5

11 14
0

11
1

A
C

 1
26

1

rs
s

S
O

Iv
o=

T
5S

1
T

IM
00

01
W

O
O

11
17

11
5.

14
1

tl 
1

' A
t 2

,1 11 IS
O

.

62
C

55
27

11
II

ISV

C
I

-q
c 

2

C
-

78
 'I

A

72
14

-3
01

(-
11 +
 I

 W
en

. M
on

 -

/1
11

14
_9

1

A
rt

.
F

3L
,2.

__
11

,2
0V

11
91

9 
 1

 lr
y

12
3 

Y
.

P
ol

ys
ty

re
l

[1
2I

 
F

V
1t

3,
I.

A

11
,

12
.

33
70

1
14

30
4

30
3,

10
4,

17
.

IS
 II

 Is
, /

I,
20

.
30

5.
20

4,
10

7,
II,

 2
22

11
4 

31
1,

 2
 2

23
. 2

4,
31

2,
21

3 
30

+
 2

4
31

1.
III

.
24

34
. 3

17
,

27
,

24
 2

5,
 4

1
42

,
4 

1,
 4

4,
/0

. 4
5

31
46

,
4/

 1
3 

44
12

34
,

41
.

35
,

17
 3

// 
S

O
52

. S
i i

t 2
0,

 3
5.

14

30
30

1,
10

3,
11

.
A

t,
30

4.
14

,
1.

1,
1

10
5,

II,
17

.
M

.
II,

 2
0.

64
44

, 4
3.

21
.

31
,

42
. 4

42
3

24
. r

its
, 2

5,
 2

s
46

,
47

,
24

 2
1 

46
 4

9,
m

 3
2 

It.
 S

O
, I

t 1
4.

 S
I, 

S
t, 

36
. 1

4 
14

54
,5

5 
1$

: r
t 3

7.
 II

,
A

, 1
4 

64
II.

41
,

(3
.

2,

(G
R

U
nD

IG
)

M
ot

o 
-B

oy
 2

03
G

es
am

ts
ch

al
tb

ild

G
R

U
N

D
IG

 T
E

C
H

N
IS

C
H

E
 I

N
FO

R
M

A
T

IO
N

E
N

M
ai

 1
96

3
55

0
55

1



'M
A

IM
11

A
F

 12S

IF
 102

..3311-2.1

r 

711201 N
I!

F
A

1
1234

I
i

1231
-611

r- -1
!

U

!O
H

-
-II

L
._

L
L

.

itrcrli

!

6

I
12:1
025-

017

IS
S

11se 34
I

-c i
N

U
.

I
/O

Sell

4,1

414

C
/1'

.13,C
540513p7

S
p'

C
,

C
l

pppp

T
C

 411
S

lpf
010

11111

-025
1227
3U

.

141T
1,7af

a
K

A
F

 126 11

IF
 126 I

611

14

IC
407

1406

133pr
IS

ilpf

Iaa
J
I
l

<
11

-1
I

I
620 aro

J1217-152

IN
N

 -344

IM
O

el
3-

'0
o

a

377
112

C
431431

C
 401

'S
O

k
2427

I enroinen1

1.5sls

C
V

]
3077

IF
 126 III

n_O
A

1,_J

s
C

O

0

O
C

 71
4S

 V

if V

1134,L
E

.".1.!

00.30 I.S
m

A
 I

A
F

 126 V

A
F

 126 IV

LIU
_ I

O
S

C
0

LT
T

,--2,

10.651,1,5m
b!

a1.019,=
t..

A
C

 1251I

A
C

 125

10.4 612.1 I
tinir11-ran

A
0140 1

A
C

 126

A
D

 148 11

I
I

II
IIII

titt t
-

I
;:r

r cc_ r
-L

I2
3

4
I

-
S -

6

to aulabdtro15
1.111.iarrdrralr

e...11311; 12 
go. 519^

 autober.
aulw

ach
s'IW

-91,1
5V

C
11

Z
F

 IV
 7215-365

Z
F

 V
 7215 - 363

Z
F

 V
I 7215-364

Z
F

7215-253
r---

2201
4

10
1 23

- -  - -
-

43 pf
m

I?
-112

11I3
X

C
2

3301
-N

]
11.40.1.1

S
I

.11
K

g

_1116
IS

iL _. - -' -::- - .-

-41.--z;
II

I

5551- 333

Inf

lI

Ij

4

-71,

e pa

:7117:0731

II1I

11

2051

col

1

1
9701-551

1
pee

erg

cui
0111

1
1

771
p

I

L
ip

_
_

M
e.

m
c,:it

0.0 .
W

I
9

r
!ifi 1

i__ _ - -
I

113
141

IF
 126 I

1100
in

I

.

1201-639a
PO

:
11/09

ow
.1N

1,12;

IN
S

t

c,,tr A
F

 126 1

140

v121111 I

t111
'

C
:27 I" ii

27141T

7.71
II D

M
 ,..i.111,21::,,F

,1
III

:20121g
S

sf

C
 L

IS
1

U
p/ ,

8
1
7

17
C

 401
C

4111

330pf
15f

able

/ It
-13i

I
11715

C
 S

O
?

I
I

-

1
1152

T
O

C
I

I
( - 311 pf

.1-

7434-028

T
7220-402

1
7
1
7
.
1
,
2

1301

A
F

 02

C
 302

3
1277

C
3140,2

" 7
T

12515

3112

101

I
O

M

:411

Jr
2

I pf

r
A

F
 126 II

1421
1 411

100F
1,21

1 407
2,21

O
C

 71

1416
1211

75

15 3r
eta.

leos
n

117

8 1 1.03
10

_._._._._.-.-.--.-.--.-_ Jm
or

03

1414
720

C
IS

531F
707

C
433

11121T
1'

:81411:341"

he

2S
pf

I' itop,

9653-066
_J

A
F

 r26 III
I22B

1213
C

2--
A

F
 126 IV

IC
I

!M
g

1101

C
 S

3
I

11tpf
.1111

14

I[3
C

 11 r
1303pf

tg: F
.05101

751.,,W

A
l 126 V

L
_tee_ _

__J
7 7R

M
.

1 24
1 17

E
 112.5 C

S
4)5

III

115

I
r101

C
 25

0131
134

Ill
1,21

t21Z
.

T
C

16
20F

I
I -

-S
A

T
O

 1
1001-331

1201-337

7214-301kol

1110
9217-153

4,75

I
C

11:1

C
211137

T
I5f

3,1h

I
en'gi

relee 21
111

ei
-rig

1'311
F

l

12:311pf
101

D
A

 N
I

C
30

S
O

tai
J

C
31

_ --
10 V

01_
.

1pf
.

-1
r

7---w
nrra1

.

I<
3

r
eV

.

1 31

B
M

0121
4707F '

177 ''''
III

IN
11

o
1 35

III
121 B

C
U

.'. L U
M

rdm
 ,

C
I

S
ilt -

tlyf
4,711

101
.,,w

_.
2.21fT

 C
24

132

I (5

C
l)T

'ts,
41

2
-4 I

IN
'ID

.
nif

..
154

21 S
e 0.16

3
L
 
Z

1.2 T
O

 I....Inalva
IIS

 2
14 W

.
S

S
  2 T

O
 roneN

pe,

4705

B

C
 32

142
275

0

201
2.117

-073

1033

022152

1313

ago
Ilk

I 304
4,75

L6S
3-61S

In

1311

1301°
IN

F

Z
F

 I 7220-205
1.2T

2 1
-321

I

U
A

N
T

P
M

L
W

W
1-

I
1

...drum
  - *I.

.

dm
.I4.4.  .

isam
_.    

 S
indbarlehl

m
eo am

*
Il 4...0

 S
cr61190.1.391

I ...      
+

-  
 F

ulrungabonl  -
m

4:16 O
ra

1 -+
 

 +
 -

o stetsprnitt
1 -gerin

-rm
.

 
  -

h .. - 
- -

4.7 -
1134

3575
930072

13 14 15 If
If 11 II 10

C
It

401.

A
F

 125

C
 313

1301

370

r
Z

F
7220-206

I
11202 I

I
-3If1317

7pr
C

10111
g.,75f

1211
C

3I1
1111

11161
O

C
.Ilpf

-S
S

1

IN
S

47011.

C
 3 S

0

11102

1 N
?

3111

N
2.6

151

A
I M

il
C

S
sj,_

1,7nF
T

C
 320

W
ellenbereK

ne

U
K

W
 875

108 M
H

Z
, Z

F
 10,7 M

H
z

K
W

5,9
13,2 M

H
z,

M
W

510
1620 kH

z ,
IF

 460 kH
z

LW
145

350 IgH
Z

,

3s429F
,

114
4.737

141
5001

135
4,74

1143

475

136

lee e
S

A
ItlY

I2715

A
C

125 1

131
0,Ipf

8
41

152
156

5,65
[ql 27k

2,2 5

143
224 13

C
41

liS
1,33 pr n

I
fi

A
C

126

C
I211 SI

4,7h

H
I

50

7111-074 511.1 7/.

1.114W
- M

rschle0
7434-02$

F
errtlstationtenne

7701-336

M
W

-V
cekretsvonceneter-S

puleneell
N

F
-V

erslorker
7610-001

F
1V

C
1.2.3

7422-042

T

IC
45

IS
A

A
C

125 II

2,75
A

na
157

21
1110

se
Ito

/711
1,55

[T
r'

sc

C
 47

tpf en=
101

11:

A
D

 148 I

1031 O
if 01

161ill
C

163

T
 390pf

V
II

115

161
151

911111,--.C
11.0-1

4
04

b'S

101413 11

--02123-0
IliS
1201

1.2
/11

61

.2
el,

0 ccccc n den
*O

P
 lO

rtF
m

rarporl arm
n

6/1 V
nrnael

S
pO

rrainspn rnol G
runckg -R

W
77,0011771010.

O
W

 073n M
eabtretchen 10 / 3 /

1
V

 D
en 6,3V

B
uttenesponnung gegen M

asse gem
essen

M
erlw

erte gelten fie
A

M
 uncl T

A

C
S

2

0,3-4

C
C

; R
 U

 11 D
IG

)

II k

A
uto M

ile' t ic-H
coy 203

G
esa m

 tsch a I tb i I d

402.35.01
111,731.1.4011.4,34.44 304,405,

410 M
.

la a 416,
417,

too;
.

44: M
I,

416
4 20.

422. 314, 424,101, 422424. 317.
421.

313.
312.

41S
. M

t M
t 422 P

t
4 21. 43t 431320,

It
43S

,
302.

3), te,
34

424.410.
1.111.0,14. 414. an. IC

17.
ft,

32
A

37
16.

20.
.10,

35,
27

Ii.
S

I,
22, 43. 44.

45,
scat al,

25, 3.6. 27,
21,

24,
54

2a 5:
21

51.
30.
It

301 411
12

403, X
A

 405.
406.

4n.
.

413304
414.

108.
IV

11,
13,

It,
14.

41. a
23.

4S
,

70
N

.
101

M
I, 303,

104,
401,

40240401
2.07.

40t 410
412

D
rucktostnnaggregat

roll S
oulensolz

7414-093

gezeichnete
ellung

T
otten

R
uhestellung.

ohne A
nlennensIgnal

552
553

G
R

U
N

D
IG

 T
E

C
H

N
ISC

H
E

 IN
FO

R
M

A
T

IO
N

E
N

M
ai 1963



(GRUI1DIG)

auto
mutic
boy
toe.- &roetisepotte

worce

Toget-wil-essi4per

Das Interesse an tragbaren Empfangern,
die ouch im Auto Verwendung finden
konnen, ist in den letzten Jahren stark
gesfiegen. Dabei hat sich gezeigt, dal7
vom Kaufer bei Betrieb solcher Gerate
im Kraftwagen die gleiche Leistung ver-
langt wird, wie sie ein festeingebauter
Autosuper bietet. Diese Tatsache zwingl
zu Schaltungen, die einen einwandfreien
Empfang bei extremen Temperatur- und
Feldstarkeschwankungen gewahrleisten.
Linter diesen Gesichtspunkten wurde die
Schaltung des Automatic -Boy entwickelt

Die Schaltungstechnik

AM-Teil
Beirachten wir zunachst die Schaltung
kir Autobetrieb. Das Eingangssignal, dos
von der Autoantenne kommt, gelangt
bei gedruckter Antennentaste Uber einen
Sperrkreis fiir UKW-Frequenzen und
uber eine KW-Sperre an den Vario-
metervorkreis, der fur Mittelwelle aus
dem Autoantennentrimmer C 12, der
Abgleichspule 9202-656, der Vario-
meterspule 9216-152 und dem kapazi-
tiven Spannungsteiler C 409 und C 410
gebildet wird. Die Variometerspule wird
durch Zahnrad und Zahnstange vom
Drehko angetrieben und besitzt mehrere
Kammern. Durch entsprechende Bewick-
lung wird der Gleichlauf zum Oszillator
erreicht. Uber die Kontakte b 16. ab 15
und b 8 ab 7 gelangt dos Eingangs-
signal an die Basis der geregelten HF-
Vorstufe. Da die Ferrit-Antenne abge-
schaltet sein muly, wird dos freigewor-
dene Vorkreispaket des Drehkos zur Ab-
stimmung des Zwischenkreises benutzt,
und zwar durch die Umschaltung von
gh 5 auf h 6. Der Kollektor der Vorstufe
wird durch f 16 f 15 und h 7 h 8 an

') Ausfuhrliche Beschreibung siehe Ocean -Boy,
ein Reisesuper von Weltformar, GRUNDIG
TECHNISCHE INFORMATIONEN, Heft Juli
1962, Seiten 410 ... 413.

eine Anzapfung derselben gelegt. An
demselben Punkt liegt ouch der Eingang
der Diodenmischschaitung, die schon
vom Ocean -Boy her bekannt Durch
die Verwendung von Vor- und Zwi-
schenkreis erzielt man nicht nur ein gun-
stiges Signal-Rauschverhaltnis, sondern
ouch eine hohe Trennscharfe und damit
eine enorme Spiegelselektion und grof)e
UnterdrOckung von Mischmehrdeutigkei-
ten. So betragt die Spiegelselektion bei
Mittelwelle beispielsweise ca. 80 dB
(1 :10000).

Bei Langwelle ware es nun moglich, mit
der gleidien Variometerspule durch Ver-
grOlyerung der Kreiskapazitat und durch
eine VerkUrzungsspule 9201-660 den
Bereidi zu Uberstreichen. Dies ergabe
jedoch eine sehr lose Ankopplung der
Autoantenne an den Vorkreis und somit
ouch einen spUrbaren Empfindlichkeits-
verlust. Urn dies zu vermeiden, wird
durch c 13 c 14 eir HF-Obertrager
(9227-954) eingeschaltet, der die An-
tennenkapazitat und deren Fulypunkt-
widerstand passend transformiert, so
dafy ouch bei Langwelle Empfindlichkei-
ten erreicht werden, die nur noch ca. urn
den Faktor 2 ... 3 schlechter als bei Mit-
telwelle sind. Auch hier liegt im Ausgang
der Vorstufe wieder ein durch dos Vor-
kreispaket abgestimmte Zwischenkreis.
Bei Kurzwelle wird sowohl fur die Auto-
antenne als ouch fur die eingebaute
Zweistab-Teleskop-Antenne derselbe
Vorkreis verwendet. Da kein weiteres

Gesamtschaltbild GRUNDIG Automatic -Boy 203

Drehkopaket zur VerfUgung steht, mut!
der Ausgang der Vorstufe aperiodisch
sein. Der Trimmer C 418 dient zur Korn-
pensation oder Oszillatorstorspannung
om Vorkreis, die zum grobten Teil durch
die nicht ve-meidbaren Verdrahtungs-
kapozitaten eingekoppelt wird.
Bei Kofferbeirieb wird der Drehko zur
Abstimmung der Ferritantenne fiir Mit-
tel- und Langwelle benotigt. Der Aufyen-
widerstand fur die Vorstufe mut.) also
ouch hier durch R 409 gebildet werden.

Zur Vermeidung von Storungen durch
Sender oberhalb des Mittelwellenberei-
cnes dienen d e Ferritperlen in der Emit-
terzuleitung und der Kondensator C 422
am Kollektor der Vorstufe. Das Druck-
tastenaggregct, an dem eine kleinc
Druckschaltungsplatte montiert ist, ent-
halt die Vorstufe, den spannungsstabili-
sierten Oszillator unc die Mischschaltung
enschliefylich des ZF-Filters II und stellt
einen eigenen Baustein dar.

FM-Teil

Das UKW-Mischteil wurde mit nur ge-
ringfUgigen Anderungen vom Ocean -
Boy Obernommen. Der Eingang ist un-
symmetrisch ausgefUhrt; R 302 wurde out
Grund der niedrigen Betriebsspannung
auf 10 OA verriigert. Die Zweistab-Tele-
skopantenne wird Uber einen Symme-
trierUbertrager an dos Mischteil ange-
koppelt, an der Mitielanzapfung der
Spule liegt der KW-Vorkreis. Diese
Schaltung hat den Vorteil, dab beide

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN MAI 1963
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Stabe bei Kurzwellenempfang gleich gut
wirksom sind.

So einfach 19at sich der Abgleichtrimmer f9r den Betrieb an der Autoantenne bedienen

lc (mAl

3

ZF-Verstarker
Der ZF-Verstdrker wurde kir FM 3 stufig,
fiir AM 2 stufig ausgelegt. Das Schal-
tungsprinzip ist dem vom Concert -Boy
ohnlich2), mit dem Unterschied, dal) staff
der dort verwendeten Dreikreis-Filter
mit Paralleldomplung des Primarkreises
Zweikreisfilter mit Seriendampfung ver-
wendet werden.

Wie eingangs schon erwahnt, ist ein
Autogerat extremen Temperaturen aus-
gesetzt. Bei GRUNDIG wurde for solche
Gerote der Temperaturbereich auf_20 °... 65 ° C festgelegt. Da der
Transistor AF 126 IV als Gleichsfromver-
starker fur die Regelspannung arbeitet
wirkt sich jede Anderung seines Kollek-
forstroms besonders stark auf die gleich-
spannungsmafyig an seinen Emitter an-
geschalteten Transistoren AF 126 I und
AF 126 III aus. Seine Basisvorspannung
wird daher durch den Newi R 18 tern-
peraturabhOngig gemacht (siehe Kurven).

Af 126 111

Af 126 IV

-20 -1C 0 10

AF 126 1

20 30 40 50 60 70

WC)

Nach Losschrauben der Griff-Halterungen lafit sich das Geheiuse auseinondernehmen

Collectorstrome beim
Automatic -Boy 203
in Abheingigkeit
von der AuBentemperatur

Eine ausfiihrliche Beschreibung des
leistungsstorken NF-Teils des Auto-
matic -Boy bringen wir im nachsten
Heft der Technischen Informationen"

Die zweite wichtige Forderung, die an
den ZF-Verstbrker gestellt werden mufy,
ist Bute Begrenzung bei FM. Diese ist
deswegen notwendig, weil bei Fahrt die
Feldstorke stiindig wechselt und den
sogenannten Gartenzauneffekt' her-
vorruff. Definiert man den Begrenzungs-
einsatz als diejenige Eingangsspan-
nung, bei der die NF-Sponnung von
dem praktisdi konstanten Wert bei gro-
t)en Feldstarken auf dos 0,7 fache abge-
fallen ist, so kann man beim Automatic -
Boy eine Eingangsspannung von 5 bi5
10 itV angeben. Dieser Wert wurde vor
allem dadurch erreicht, dal, die Kollek-
tor-Emitterspannung von AF 126 V ziem-
lich klein gehalten wurde,ein Verfahren,
das weitaus wirksamer is, als jede zu-
satzliche Verwendung von Begrenzer-
dioden.

Abstimm-Automatik
Diese ist bei einem fur Autobetrieb ge-
dachten Reisesuper besonders wichtig.
Die vom Ratiodetektor gelieferte Nach-
stimmspannung wird durch die beiden
gegensinnig geschalteten Dioden BA IOC
gelb auf etwa 0,5 V begrenzt. Dadurch
erreicht man, daft' Fang- und Halte-
bereich gleich grofy werden und die Ab-

') GRUNDIG Concert -Boy 202, em Hochleistungs-
Reisesuper, GRUNDIG TECHNISCHE INFOR-
MATIONEN, Heft lull 1962, Seiten 406... 410.
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stimmaufomafik eine wirkliche Abstimm-
hilfe darsfellf. Sie wird durch einen Zug-
Druck-Schalter am Laufsfarkeregler ein-
bzw. ausgeschaltef.

Anschlasse und Besonderhelten
Neben den heufe bei alien groheren
Reiseempfangern vorhandenen An-
schliissen fur TA 'TB und Kleinhorer hal
der Automatic -Boy noch zwei Besonder-
heiten: Die Skalenbeleuchtung wird bei
Trodcenbatteriebetrieb durch DrUcken
des Abstimmknopfes betafigt, bei Be-
trieb in der Autohalterung dagegen in
Dauerbeleuchtung umgeschaltet, wobei
ein Vorwidersfand die Lampenspannung
so weit herabgesetzt,dah eine Blendung
des Fahrers vermieden wird. Durch DrOk-
ken des Absfimmknopfes kann in dieser
Betriebsart die Spannungsreduzierung

Der geoffnete Automatic -Boy

wieoer ruckgangig gemacht werden
(Hell-Dunkel-Schaltung).

Die Spannungsumschalfung far 6112 V
befindet sich im Gerat ebenso wie ein
Vorwahlschalfer far Betrieb mil oder
ohne eingebauten Lautsprecher. Beide
Schalter sind nach Abnehmen der Vor-
derwand des Gehauses zuganglich. Do
bei einer Sprechleistung von maximal
4 W (bei 6 V Autobetrieb) die Stromauf-
nahme des Empfangers bis zu 1 A be-
tragen kann, ware bei 12-V-Betrieb und
der Reduzierung der Speisespannung
durch einen Spannungsteiler ein solcher
Quersfrom erforderlich, dal, die Auto-
batterie eine h6here Leistung abgeben
muhfe als dies selbsf bei einem Rohren-
gerat notwendig ware. Deshalb wird in
Stellung 12 V die Treiber-Stufe AC 125 II
und die Endstufe mit 12 V betrieben,
wobei lediglich der gemeinsame Emit-
terwiderstand der beiden Endtransisto- Nach Losen einer Abdeckung (Tail der Skalenblende) is, die Druckschaltungsplatte des AM-HF-Tails
ren AD 148 I und II vergrohert wird. Die zageingl,ch

III

6 V

Sprech-
leistung

eingebauter
Lautsprecher

Auhenlautsprecher
angesdilossen an Betrieb mit

2 W
2 W
4 W
4 W
4 W

ein
aus
ein
aus

aus

--
II und III
II und 'II
I und 'II
II und III

nur eingeb. Lautsprecher
nur Auhenlautsprecher
eingeb. u. Auhenlaufspr.
1 Auhenlautsprecher
2 Auhenlautspr. parallel

12 V

2,5 W
2,5 W
5 W
5 W
5 W

ein
aus
ein
aus
aus

--
I und I

I und II
I und III
I und II

nur eingeb. Lautsprecher
nur Auhenlaufsprecher
eingeb. u. Auhenlaufspr.
1 Auhenlautsprecher
2 Auhenlaufspr. parallel

Klemmanschluh I II
entspricht: grun braun schwarz

vom Obertrager 9048-069.01

Spannung fur die Obrigen Sfufen des
Gerafes wird dann mil einem Span-
nungsteiler herabgesetzt, dessen Quer-
strom nur ca. 60 mA betragt. Hinzuge-
fugt werden muh noch, dah die Einstel-
lung dieser beiden Schalter nur einmal
erfolgen muh, da sie erst nach Einschub
in die Autohalterung wirksom werden.

Bei Kofferbetrieb wird der Empfanger
immer mil dem eingebauten Lauf -
sprecher mit den eingebauten Batterien
betrieben, unabhangig von der Stellung
dieser Vorwahlschalter.

Autohalterung
Die Autohalterung zum Automatic -Boy
enthcilf an elekfrischen Bauteilen nur
noch die Entsforglieder. Eine Autoanten-
nenbuchse und eine 7 polige Klemm-
leiste ermoglichen die Anschlosse an
Autoantenne, Autobatterie, Steuerlei-
tong fOr Automatik-Antenne und Auhen-
lautsprecher. Die obenstehende Tabelle
soil zeigen, welche Variationsmoglich-
keiten dem Kunden bezuglich Ausgangs-
leistung und Lautsprecherwohl geboten
weraen.
Will man also die zur VerfOgung ste-
hende Sprechleistung voll ausnutzen, so
isf ein Auhenlautsprecher zu verwenden.
Dies empfiehlt sich ouch aus klanglichen
Grunden. Die Impedanz des Auhenlaut-
sprechers muh in jedem Fall 5 SI be-
tragen. G. Kaiser

0 ft
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GRUNDIG Moto -Boy 203
Fortsetzung von Selte 549

punktkondensator C 29 bestimmt die
Ankopplung on den 460-kHz-Kreis
(9201-164) und in Verbindung mit der
Kreiskapazitat C 4 die Grafye der Neu-
tralisationskapazitat. Die Art der An-
kopplung bestimmt die richtige Phasen-
loge der Neutralisationsspannung.

Die wertmahig festgelegte Neutralisa-
tionskapazitat bestimmt nun das Ober-
setzungsverhaltnis von der 10,7-MHz-
Kreiswicklung zur Basiswicklung und da-
mit die Kreiskapazitat C 2; die richtige
Phasenlage wird durch entsprechende
Polung der Basiswicklung erreicht. Fur
die Gral5e der Neutralisationskapazitat
der Stufe AF 126 IV ist ebenfalls das
Obersetzungsverhallnis der Kreiswick-
lung zur Basiswicklung sowie die richtige
Polung ma4gebend. Die Stufe AF 126 III
dient auf 460 kHz als Regelspannungs-
verstarker.

Der Regler R 23 kompensiert den Basis-
strom des AF 126 III, do dieser Strom bet
Fehlen des Reglers Ober den Widerstand
R 30 flielyen wiirde und eine Vorspan-
nung der Regel- und Signaldiode ()AU
zur Folge hatte. Der Regler R 23 muf5 so
eingestellt werden, dal) ohne Signal an
R 30 keine Spannung steht. Zur Errei-
chung einer konstanten Verstarkung wird
der Collectorstrom des AF 126 II mit
dem Regler R 19 auf 2 mA eingestellt.
Diese Einstellungen werden auf AM vor-
genommen und stimmen automatisch fur
FM.

Die Spannungsstabilisierung des Ar-
beitspunktes der ZF-Transistoren erfolgt
in der Oblichen Art mit dem Zwerg-
gleichrichter E 62,5 C 5 in Verbindung
mit dem Widerstand R 29. Zur Tempe-
raturkompensation Ober einen Bereich
von - 20 ° bis + 65 ° dient der NTC-

C11

8131- 511

Cl) C17

5218. 015

PA,144tAll

Af '02
Af 115

04 90

A = vitowattscAtt Sotriebsomsclieltu

= Ihroichrstose butter AM / F14

Widerstand R 21 in Verbindung mit dem
parallelgeschalteten Widerstand R 65.

NF -Tell

Der NF-Teil ist dreistufig ausgefiihrt. Vor
der Basis des Transistors AC 126 I heat
der Lautstarkeregler R 42, der mit einer
Anzapfung fur die gehorrichtige Rege-
lung versehen ist, sowie die Klangwaage
mit ihren beiden Widerstandsbahnen
R 43 und R 44. (Alle drei Potentiometer
werden von einem Doppelkopf bedient.)
Der Widerstand R 38 setzt die wechsel-
strommal3ige Belastung des AM/FM-
Demodulators durch den NF-Eingangs-
widerstand herab.

Die Treiberstufe AC 126 II ist spannungs-
(E 62,5 C 5, R 53) und temperaturstabi-
lisiert (NTC R 51 und R 58). Ober das in

100

10

UNfr- an Punkt 83

1

10_1

1_50111W

Veing an Antmenbuchse

10111

FM-Begrenzungskurve des Moto -Boy 203

4 1f4

0
FM

+ liatterte

AF 126 II
AM,,M

if -Stuff

to 1

AF 126111

2 AM/114 IF-Stult

AN Oenteduliter
OA 90

ligtIrrr star kr,

Into' fort..= HI t T
Spit,.

2114-151 - - -
1B 3
\t,2

AM FM

AC128 I/II

Blockschaltung dos Moto -Boy 203. Des ousfuhrlicho Schaltbild Isofindot sick out don Seiten 550/551

102

AF126 1Y

9030-033 01

K2
C

103

Auto-
Einsottted

9031-060
0I

557 MAI 1963 GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN



ihrem Emitterzweig liegende Einstetl-
potentiometer R 56 erfolgt die Ruhe-
stromeinstellung der folgenden Gegen-
takt-Endstufe mit den Transistoren AC
128 I II. Diese Einstellung erfolgt auf
einen Wert von 10 mA in Punkt X. Zur
Linearisierung des Frequenzganges und
zur Verminderung des Klirrfaktors wird
ein Teil der Ausgangsspannung Ober
eine Gegenkopplungswicklung des Aus-
gangstransformators auf den Emitter der
Treiberstufe zuruckgefuhrt. Die Aus-
gangsleistung der Endstufe betragt bei
Kofferbetrieb ca. 250 mW an 5 SI Lauf-
sprecherwiderstand.
Um galvanische Verkopplungen der
Endstufe mit den HF-Stufen Ober den
qestiegenen Innenwiderstand alterer
Batterien zu vermeiden, wurde die Sie-
bung reichlich dimensioniert. Der Elko
C 51 liegt parallel zu den Batterien und
erniedrigt deren Wechselstromwider-
stand. R 63 und C 50 sieben die Be-
triebsspannungen Kn. die HF- und ZF-
Stufen, weihrend die NF-Vorstufe AC 126
I Ober R 59 und C 48 nochmals qeson-
dert gesiebt wird.

Aufobefrieb
Zum Betrieb des Gerates im Kraftfahr-
zeug wird ein Autoeinsatzfeil verwen-
det. Beim Einschieben in diese Halterung
werden automatisch alle notwendigen
Umstellungen auf den Auto-Bordnetz-
Betrieb durch Sdioltbuchsen und Steck-
verbindungen sowie den Schiebeschal-
ter A betatigt. Neben Entsforgliedern
dem Spannungsteiler fur den 6 12-V-
Befrieb und dem Vorschaltwiderstand fur
die Skalenlampe (7 V 0,1 A) entholf
diese Halterung einen zweiten Aus-
gangstransformator (9038-060.01). Die
ser Transtormator ist Ober die Steckver-
bindungen K 1 K 2 parallel zu dem im
Gerat geschaltet
wirkt eine ErhOhung der Sprechleistung
von 250 mW Kofferbetrieb auf 1,5 W
Autobetrieb. R. Niegratschku

GEDM 310
Dos dynamische Mikrofon GDM 310
(Bild 1) entstand aus dem Wunsch her-
aus, ein preiswertes und ansprechendes
Mikrofon mit meiglichst guten Ober-
tragungseigenschaften zu entwickeln.
Aul3erdem safe das Mikrofon vielseitig
verwendbar sein und an alle Tonband-
geriite possen.

Hervorragender Frequenzumfang
Fiir den Frequenzgang wurde ein mog-
lichst grolyer Bereich verlangt. Wie aus
der Original-Frequenzkurve (s. Abb.) er-
sichtlich ist, betragt der Abfall nur 5 dB
bei 17 000 Hz, bezogen auf 1 000 Hz.
Zwischen 2 000 und 10 000 Hz ist eine
Anhebung von ca. 5 dB vorhanden.
Diese Anhebung ergibt eine ausgezeich-
nete Pragnanz bei Sprachaufnahmen.
Bei den Tiefen betragt der Abfall ca.
8 dB. Mit dem GDM 310 sind nicht nur
gute Sprachaufnahmen, sondern auf-
grund des weiten Frequenzumfanges
auch ausgezeichnefe MusikaAnahmen
moglich.
Die Richfcharakteristik ist kugelformig.
Die Anschlufyclaten des GDM 310 ent-
sprechen der Norm fur Tonbandmikro-
fone. Da die Impedanz der Mikrofon-
kapsel 50 S2 betragt, wird im Dbertrager
sowohl auf 200 t2 als auch auf ca. 60
transformiert. Der 20042-Ausgang liegt
auf Steckerkontakt 3; der hochohmige
Ausgang ist am Steckerkontakt 1 des
dreipoligen Normsteckers angeschlossen.

Diese Schaltungsart ermoglicht eine Ver-
leingerung dieses Mikrofons mit Hilfe der
Kobel 267 und 268 bis zu maximal 300 m.
Der mechanische Aufbau des Mikrofons
ist for grohe Stuckzahlen ausgelegt. So
sitzt der Ubertrager auf einer kleinen
Druckschaltungsplatte mit Li5tosen. Da-
durch ergeben sich Vorteile bei der
Montage des Kabels. Diese Druckplatte
sitzt in einem MetallbOgel, der gleich-
zeitig das fragende Teil des gesamfen
Mikrofons ist. An der Bagelvorderkante
ist die Kapsel montiert. Die Dichtung der
Membranvorderseite gegen die Ruck-
seite erfolgt mit einem kleinen Gummi-
ring. Dieser Ring muf) sehr sorgfaltig
montiert werden, da von dieser Dichtung
die W edergabe der tiefen Frequenzen
abhangt. Die Dichtung des Kabelaus-
,rittes bildet gleichzeitig den Knickschufz

I I

180

S0 !II 288

I,

E.15aV/par
am galoshes
psistet

SU 1M 280 SIN 1880 ISM 0880
1111

fur das Kobel. Der oben erweihnte Bugel
wird mit zwei Schrauben an der Mikro-
fonrOdcseite angeschraubf und pref)t da-
durch die Kabelschutztulle gegen den
Gehouseboden. Auch diese Montage
wird sehr sorgfaltig vorgenommen.
Der Gesamtaufbau des Mikrofons wurde
moglichst einfach gehalten, urn bei even-
tvellen Reparaturen die einzelnen Teile
leicht auswechseln zu ki5nnen. So genagt
es, die beiden Schrauben zu Ii5sen, urn
das ganze Mikrofon auseinanderziehen

zu k6nnen. Beim Offnen und Wiederver-
schrauben mu!) sorgfaltig auf die richtige
Loge des Dichtungsringes geachtet wer-
den.

(Fortsetzung out Seite 561)

lenenaufbau des Moto -Boy 203

1m neichsten Heft wird ausfiihrlich der Einbau der
Geriite Moto -Boy und Automatic -Boy in Kraft-
fahrzeuge behandelt.
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cibrotte.44e °ter tovtgotwoN-etirslik,

Vorteile und Nachteile
verschiedener Spurbreiten

bei niedriger Bandgeschwindigkeit

Stellen wir Vor- und Nachteile von Vier-
tel- und Halbspur bei niedriger Band-
geschwindigkeit gegenither, so kommen
wir zu der tabellarischen IThersicht von
Bild 1, in dem die Zeilen 1 und 2 einer-
seits und 5 und 6 andererseits eigentlich
zusommen gehoren, well sie je einen
gemeinsamen Fragenkomplex betreffen

lir. St ichworl H ale-
spur

Viertel -
spur

1 Frequenzgang - +

2 Azimuhvinkel - +

3 Bandverbrauch - +

4 Dynamik + -
5 Rauher Betrieb + -
6 Aussetzer + -

Bild 1 Uborsichtstabelle uber Vorteile (+) und
Nachteile (-) von Viertel- und Halbspur

Nach Bild I steht sich bei Viertel- und
Halbspur eine genau gleiche Anzahl
von Vor- und Nachteilen gegenijber,
und je nachdem, welche Vor- oder Nach-
teile seitens des Benutzers starker be-
wertet werden, kann eine Entscheidung
zu Gunsten der Viertel- oder Halbspur
getroffen werden. In dieser Ermessens-
frage liegt letzten Endes der Grund (fa-
kir, daf) im gegenwartigen GRUNDIG
Verkaufsprogramm ungefahr ebenso
viel Halbspurgerate (TK 1, 2, 4, 6, 14,
19 A, 41 und 47) wie Viertelspurgerate
(TK 23, 27, 40, 42 und 46) angeboten
werden und dal) die Diskussion urn
Halb- und Viertelspur nicht abreilyt. Ober
die Grunde, weshalb fijr den Schulton-
bereich nur Halbspurgerate in Frage
kommen, berichtete erst kijrzlich F. Mar-
king (1) vom Institut fur Film und Bild in
Wissenschaft und Unterricht, Miinchen.

Man kann nun mit Recht die Frage auf-
werfen, warum eigentlich die Tonband-
gerate-Industrie es iiberhaupt zu einer
Diskussion Uber Halb- und Viertelspur
innerhalb des Sektors fur den privaten
Gebrauch hat kommen lassen, warum sie
die fabrikatorische und vertriebstechni-
sche Erschwerung verschiedener Typen
mit unterschiedlichen Spuren auf sich
nimmt und warum sie den enormen Ent-
wicklungsaufwand getrieben hat, urn die
Viertelspur auf den heutigen Oualitats-
stand zu bringen. Um diese Frage be-
antworten zu kOnnen, miissen wir die 6
Zeilen von Bild 1 moglichst genau dar-
aufhin untersuchen, inwieweit sie tat-
sachlich als unter sich gleich schwerwie-
gend zu betrachten sind. Der Einheitlich-
keit wegen stijtzen wir dabei unsere Un-
tersuchungen wie im Morking-Bericht auf
den Fall der Fremdabtastung, d. h. auf
den Fall der Wiedergabe eines auf
einem anderen Gerat aufgenommenen

Bandes ab. Ferner betrachten wir nur
die kritische, wenn ouch wirtschaftlich
interessante Bandgeschwindigkeit von
4,76 cm sec.

Aussetzer und rauher Betrieb"
Vor zwei Jahren (2) wurde anlafylich
einer Pressevorfuhrung in den GRUNDIG
Werken darauf aufmerksam gemacht
dal) bei der Viertelspurtechnik Sauber-
keit und mechanische Beschaffenheit der
Bander eine ebenso grohe Rolle spielen
wurden wie bei Schallplatten. Obwohl
gute Langspielplatten Abtastgeschwin-
digkeiten aufweisen, die in den auf3eren
Rillen mehr als zehnmal und selbst in
den innersten Rillen immer noch mehr als
viermal grof3er sind als bei Bandgeraten
mit 4,76 cm sec. (allerdings ist unter
sonst gleichen Umstanden die out die
Trageroberflache bezogene Informa-
tionsdichte bei Langspielplatten maxi-
mal doppelt so aro') wie bei Viertelspur-
aufzeichnung, doch kann man diesel
Wert nicht unmittelbar zum Vergleich
heranziehen), obwohl also bei Schall-
platten zumindest nicht kritischere, in
allgemeinen sogar wesentlich unkriti-
schere Informationsparameter vorliegen
als bei langsam laufenden Vierielspur-
Tonbandern, werden Schallplatien in
engschlief)enden, staubgeschijtzten Fo-
lientaschen geliefert, die sogar das Mil-
telfenster abdecken und die ihrerseits in
verschliefybaren Kassetten oder in wie-
derum sehr eng schliefyenden Schmuck -

Wien aufbewahrt werden, und niemand
nimmt Anstofi an den auf jeder Platten-
tasche cufgedruckten Hinweisen, wona&
nicht nur die bekannten Forderungen an
den Tonabnehmer erhoben, sondern
ouch das Auswechseln des Saphirs nach
100 Betriebsstunden, staubfreie Lage-
rung der Platten, Schutz vor mechani-
scher Beschadigung und Erwarmung,
Reinigen vor jedem Abspielen und Aut-
bewahren in den zugehorigen Taschen
verlangt werden.

1:0
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Mit anderen Worten: wem es unzumut-
bar erscheint, nur geeignete (Doppel-
spiel-) Bander zu verwenden und den
Bandern genau dieselbe peinliche Sorg-
falt angedeihen zu lassen wie guten
Langspielplatten, mufy sich der Halb-
spurtechnik bedienen; fur ihn bedeutei
die Viertelspurtechnik in der Tat einen
echten Nachteil.

Der rauhe Betrieb bewirkt bekanntlich
eine Zunahme der Aussetzer, doch sind
die Untersuchungen zur Erforschung und
Reduzierung von Aussetzern noch in vol-
lem Fluf). Wir werden hierijber zu ge-
gebener Zeit berichten und wollen hier
nur des allgemeinen Interesses halber
auf einige Ergebnisse aus deutschen und
amerikanischen Messungen hinweisen.
Aus Bild 2 kann man beispielsweise die
erheblichen Unterschiede (3) ersehen, die
zwischen Doppel- und Langspielband
bestehen; unter den fijr Bild 2 giiltigen
Mefybedingungen beispielsweise

107

10

f 10
E
E

10'2

0 5 10 15 20

t. Amplaudenverlust von mehr GIs [dB]

20 25 30

Abp.

Bild 2
Summen-
hauflokeit des
Amplituden-
verlustes bei
Aussetzern fur
42 m Wellen-
lange und
Viertelspur;
nach [3]

Bild 3
Summen-
haufigkeit der
Zeitdauer von
Aussetzern bei
Standardband,
Viertelspur und
4,76 cm sek.
Bandgeschwin-
digkeit; nach (41
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nur 0,01 '',0 aller out einem BandstUcK
vorhandenen Aussetzer einen Amplitu-
denverlust von 12 und mehr dB. Bild 3
hat mehr qualitativen Charakier (4) und
bezieht sich out Uber mehrere Standard-
bandfabrikate gemittelte Werte; inter-
essant ist der scharfe Knick der Kurve
bei etwa 15 ms, woraus hervorgeht, daft'
Aussetzer, die langer als 15 ms dauern
sehr selten sind.

Bandverbrauch und Dynamik

Vom technischen und qualitatsbetonten
Standpunkt aus sind die Zeilen 3 und 4
in Bild 1 am unwichtigsten. Der Band-
verbrauch ist eine rein wirtschaftliche
Angelegenheit, und dah der Bandver-
brauch bei der Viertelspurtechnik halb
so prof} ist wie bei der Halbspurtechnik
ist eine Tatsache, die man weder weq-
diskutieren kann noch kunstlich hock.
spielen sollte. Tonmontagen und Zu-
sammenschneidungen lassen sich mit
einem volt ausgenutzten Viertelspur-
band genau so wenig durchfUhren wie
mit einem volt ausgenutzten Halbspur-
band, und wer darauf aus ist, den Band-
verbrauch zu halbieren, der findet im-
mer Mittel und Wege, eine bestimmte
Menge von Aufnahmen so auf den vier
Spuren eines Viertelspurbandes anzu-
ordnen wie auf den zweimal zwei Spu-
ren von zwei Halbspurbandern.

Auch die Dynamik scheidet heute aus
der Diskussion bereits mehr oder weni-
ger aus. Gewih wachst der Rube-
gerauschspannungsabstand theoretisch
und unter sonst gleichen Umstanden (so-

fern diese Uberhaupt praktisch realisiert
werden kiinnen!) mit der Wurzel aus der
Spurbreite; nachdem aber gute Viertel-
spur-aerate heute ouch in der Serien-
produktion die 50-dB-Marke bei 4,76
cm sek. mit Sicherheit einhalten, braucht
man sich urn QuaMat nicht mehr ernst-
haft zu streiten, zumal es nach unseren
Untersuchungen nur sehr wenige modern
instrumentierte MusikstUcke gib', bei
denen die betrieblich ausnutzbare Dy-
namik um etwa 3 dB verschlechtert wer-
den muf) (5), und zumal Anzeichen fUr
eine weitere Verbesserunq der Bander
vorhanden sind (verql. Bild 4).

Frequenzgang und Azimutwinkel
Ein guter Harkopf hat Spaltbreiten von
etwa 2 'urn und Spalttiefen von abge-
rundet 200 itm, ist also einem Graben
vom Kantenverhaltnis 1 :100 vergleich

2

Spaltbreite s in pm

Bild 5 Spaltverluste als Funktion der Spaltbreite
bei 4,76 cm sek.; gestrichelt, mit zusatzlicher
Kontenverrundung von 0,25 iim Radius
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Bild 4 Kcpfkurven mit LGS 26/110211 und mit neuem Bandmaster fur 1-kHz-Arbeitspunkt
4,76 cm/sek. Bandgeschwindigkeit und 5°/0 linear entzerrten Klirrfaktor

bar, der sich urn grohenordnJngsmahig
auf dos Tausendfache seiner Breite,
namlich auf 1000 itm bei der Viertelspur
oder 3000 !urn bei der Halbspur mit mog-
lichst exakter Parallelitat erstrecken soil.

Leider lassen sich die hier vo-liegenden
Verhaltrisse, insbesondere der Einfluh
der SpaltlEinge (Spurbreite) nicht sehr
anschau'ich diskutieren: in Bild S sind
fUr einige aufgezeichnete Frequenzen
die Abfastverluste als Funktion der
Spaltbreite aufgetragen (6), und wir
konnen dem Diagramm als graben
Richtwert entnehmen, daft' sich die Ab-
tastverluste eines 2-iim-Spaltes bei 12
kHz bereits urn 1 dB fUr eine Spaltver-
breiterung von etwa 0,1 irn erhohen
(zum Vergleich: 0,1 iim liegt als Wellen-
lange weit im Ultraviolett und entspricht
etwa dem fiinfzigfachen Radius des
Sauerstcffmolekiils).

Die ausgezogenen Kurven in 3ild 5 wur-
den unter der Voraussetzurg absolut
scharfer Spaltkanten berechnet, d. h. von
Spalikanten, deren Abrundungsradius
sehr klein gegen die Spaltbreite ist. Wir
haben zur Verdeutlichung de, Einflusses
einer Spaltkantenverrundung in Bild 5
die 12-kHz-Kurve for einen Verrun-
dungsradius von 0,25 um gestrichelt ein-
gezeichnet, wodurch sich fur den 2-itm-
Spalf ein zusatzlicher Verlust
von 1 dB ergibt (7).

Es leuchtet ein, dah sich solche Genauig-
keiten umso schwieriger einhalten las-
sen, je longer die Spur ist, oder urn-
gekehrt: bei gleichen Bearbeitungs-
genauigkeiten and bei gleicher Techno-
logie lassen sich mit Viertelspur hohere
EckfregLenzen mit engeren Toleranzen
einhalten als mit Halbspur.

Im gleicnen Sinn wie die Spaltgeometrie
eines Tonkopfes wirkt seine geometri-
sche Lage relativ zur aufgezeichneten
Spur, d. h.: es tritt ein zusatzlicher Ab-
tastverlust auf, wenn der abtostende
Spalt nicht parallel zum autsprechenden
Spalt steht. Je groher der Winkel ist, den
Sprech- und Wiedergabespalt miteinan-
der einichliehen, desto groher ist der
Verlust. Da die Sollstellung des Spaltes
genau senkrecht zur Laufrichtung des
Tonbandes sein soli, wird del die Nicht-
parallelitat angebende Fehlwinkel ouch
Azimutwinkel genannt.

8000

1st f c e aufgezeichnete Frequenz, v die
Bandgeschwindigkeit und s die Spalt-
breite des Horkopfes, so ist die abge-
tastetE Spannung wegen der endlichen
Spalt:.reite s errechenbar aus (8):

(1)

S=(ztf .s.1,1351v). 11+0,095. 1,135.f .51'
I

1

Diese Spaltfunktion S ist also nur vom
Verhaltnis der Spaltbreite zur Wellen-
lange abhangig, die Spurbreite oder
Spaltange geht (wie oben ausgefiihrt)

indirekt Uber die Herstell-
genauigkeit ein. Der durch einen end -
lichen Azimutwinkel bedingte Abtast-
verlust dagegen ist unmittelbar eine
Funktion der Spurbreite b. Die Azimut-
funktion:

A =
, f  b  tang a 

sin (.1 f  b  tang a 1

v )

(2

reagiert also sehr empfindlich auf An-
derurgen der Spurbreite.

Es lohnt sich, den Aussagegehalt von
GleiCrung (2) einmal zu veranschau-
lichen, weil hier oft Fehlschlusse qezogen
werden. In Bild 6 sei ein Uber die ganze
Bandbreite homogen und genau senk-
recht zur Laufrichtung v mit einer Fre-
quenz f magnetisiertesBand vorgegeben;
urn schwierige Integralbildungen zu ver-
meiden, denken wir uns die Uber die
Bandbreite kontinuierlich verteilte Ma-
gnetisierung auf die diskreten, aquidi-
stanten, unter sich vallig gleichen und
gleichphasigen Fluhrohren 1 bis 7 kon-
zentriert; zwischen den Fluhrohren sei
keine Magnetisierung vorhanden. Jede
Fluhrcihre liefere beim Abtasten mit der
Geschwindigkeit v die Spannung sin x

Ein genau senkrecht stehender (1 mm
breite-) Viertelspurspalt liefert dann also
die Spannung:

U 40 3  sin x

und ein genau senkrecht stehender
(3 mm breiter) Halbspurspalt die Span-
nung.

U,; 7 sin x

16 000
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Drehen sich nun die Spalte aus der
Senkrechtstellung urn einen Winkel cc,
so andert sich an dem von der Flubrohre
4 herrOhrenden Beitrag gar nichts, der
Spalt ,,sieht aber an der Fluhrohre 3
eine urn 30 °, an 2 eine urn 60 ° und an
1 eine urn 90 ° voreilende Spannung
und ebenso an den Fluf3r6hren 5 bis 7
die entsprechenden Nacheilungen. In-
folgedessen befragen nun die abge-
fasteten Spannungen fur die Viertelspur:

U4 sin x + sin (x + 30 °) + sin (x -30 °)
sin x + 2  sin x  cos 30° -

(1 + I S) sin x

U4/U4o - 0,905 = 13 (1 +13)

und fOr die Halbspur:
U2 - sin x + sin (x 3- 30°) + sin (x -30 ')

sin (x 60°) + sin (x 60')
sin (x -f 90 °) + sin (x -90 °)

sin x + 2  sin x  cos 30 °

2  sin x  cos 60 °

2  sin x  cos 90°

(1 +j 3+1 + 0) sin x
(2 I 3)sinx

U2/ U 20 0,533 = ; (2 + 173 )

(3)

(4)

Der Mechanismus des Azimutfehlers be-
wirkt also, daf3 kings eines schiefstehen-
den Spaltes Flubkomponenten abge-
tasfet werden, die gegenOber der Mit-
tellinie vor- oder nacheilen und sich
gegenseitig umso vollkommener aus-
loschen, d. h. zur insgesamt abgetaste-
ten Spannung einen umso geringeren
Beitrag liefern, je grof3er der Azimut-
winkel ist oder je longer bei gleichem
Winkel der Spalt ist. Im gezeichnefen
Beispiel erleidet nach Gleichung (3) die
Viertelspur einen Spannungsverlust von
rund 100/0, die Halbspur nach Gleichung
(4) von fast 50%.

Exakte Zahlen Ober Azimutverluste kan-
nen Bild 7 entnommen werden, aus dem
gleichzeifig hervorgehf, wie auf3er-
ordentlich kritisch die Azimuteinstellung
fur breite Spuren und kleine Bandge-
schwindigkeiten wird: bei einem Azimut-
winkel von 4 Minuten hat eine 10-kHz-
Viertelspuraufzeichnung knapp 1 dB
eine Halbspuraufzeichnung dagegen
10 dB Verlust.

Nichf nur aber der absolute Spannungs-
verlust, sondern audi die Neigung der
Kurven ist fur die Praxis eminent wichtig.
Far den betrachteten Azimutwinkel von
4 Minuten beispielsweise hat die 10-
kHz-Kurve eine Neigung von 0,5 dB/min
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fur Viertel- und von 6 dB min kir Halb-
spur. Nehmen wir an, das Tonband
durchlaufe rechts und links vom
kopfspalt in einer Entfernung von je
10 mm eine Hohenfuhrung (die aus Nor-
mungsgrunden ein maximales Hohen-
spiel von 0,1 mm haben kann), so be-
deuten obige Zahlen, sich durch
Lauf - Ungenauigkeiten Amplituden-
schwankungen von 1 dB einstellen, wenn
das Tonband in der einen Hohenfahrung
bei Viertelspur urn 12 p.m bei Halbspur
aber nur urn 1 iirn in der H6he schwankf.
Bei den betrachtefen Verhaltnissen ist
also sowohl im Hinblidc auf absolute
Spannungsverlusfe als ouch im Hinblick
auf Amplifudenschwankungen die Halb-
spur urn eine voile Zehnerpotenz krili-
scher als die Viertelspur.

Die in Bild 6 schematisierten Verhaltnisse
entsprechen bei 10 kHz und 4,76 cm/sek
einem wirklichen Azimutfehler von 2,7
min. Durch Vergleich mit Bild 7 erkennt
man zwar, dais die wirklichen Verhalt-
nisse etwas gonstiger liegen als bei dem
Gedankenexperiment mit diskreten Fluf3-
r6hren; man muf3 sich ober dariiber klar
sein, dais wir es hier mit der Graf3enord-
nung einer Winkelminute zu tun haben
d. h. mit 3  10-4 im Bogenma4 und dais
eine schiefe Ebene von 1 min z. B. eine
Erhebung von 30cm auf 1 km Lange hat.

Schlullfolgerungen

Kehren wir nun zum Ausgangspunkt un-
serer Oberlegunaen, zu der Frage nod'
den Vor- und Nachfeilen von Viertel-
und Halbspur und nach der Zusammen-
stellung von Bild 1 zurOck, so konnen wir
obschlief3end sagen: der sogenannfe
rauhe Betrieb hat zwei Aspekte: einmal
den in das Belieben des Benutzers ge-
stellten Aspekf einer pfleglichen Be-
handlung von Tonband und Gerat, so-
wie einer sorgfalfigen Auswahl der Ton -
bander; zum anderen den Aspekt eines
fiber die Geratelebensdauer hin stabi-
len Gerates, wobei die gerateseitig zu-
lassigen Veranderungen in der Graf3en-
ordnung einiger Zehntausendsfel Milli-
meter liegen und umso kleiner werden
miissen, je breiter die Spur ist. Da letz-
teres mit einem normalen gerateseitigen
Aufwand und bei normalen Betriebsbe-
dingungen (Temperafurschwankungen
Gerafetransport usw.) fur Halbspur
schwer erfallbar ist, mu', ein Benutzer
dem es auf den rauhen Betrieb" an-
kommf und der daher die Halbspur
wahlt, wissen, dab er damit gleichzeifig

Bild 6 Orientierungsschema fiir schiefstehenden Spelt
(Erliiuterungen im Text)
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auf gute Qualitat bei kleinen Bandge-
schwindigkeiten verziditen muf3: Aus-
nahmen kommen immer vor, im Mittel
aber und Ober langere Betriebszeiten
ist die Halbspurtechnik nur bei
einer Bandgeschwindigkeit von
mindestens 9,53 cm!sek. sinn-
voll.
Will dagegen ein Benutzer in den
Genuf3 der Bandersparnis kommen und
ist er bereit, seine Bander sorgtaltig aus-
zuwahlen und zu behandeln, dann ge-
winnt er mit der Viertelspurtechnik
gleichzeitig eine sinnvolle Verwendbar-
keit der Bandgeschwindigkeit 4,76 cm
sek. und - unter sonst gleichen Umstan-
den - eine wesentlich grobere Sfabili-
fat der Gerateeigenschaften aber lange
Betriebszeiten. Pw
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GDM 310
(SchluS von Seite 558)

Als weiteren Vorteil besitzt das Mikrofon
GDM 310 einen abnehmbaren Tisch-
stander. Dieser Stander besteht aus
einem Metallbagel und zwei Gummi-
halbkugeln. Auf Grund der mediani-
schen Vorspannung des Bagels wird dos
Mikrofon sicher gehalten.
Durch diesen Tischsfander laf3t sich das
Mikrofon GDM 310 universe!! als Tisch-
oder Handmikrofon verwenden.
Zusammenfassend konn gesagt werden,
dal, es mit diesem Mikrofon gelungen
ist, ein preiswertes und akustisch aus-
gezeichnefes Mikrofon zu schaffen. Das
GDM 310 ermoglicht einwandfreie und
saubere Aufnahmen von Sprache und
Musik mit jedem GRUNDIG Tonband-
gerat. Audi fur die Batterie-Tonband-
gerate TK 2, TK 4 und TK 6 ist das Mikro-
fon ohne Oualitafsverlust geeignet.

K. Brunner
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Azimutwinkel DC on min
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Bild 7 Azimutverluste ors Funktion des Azimutwinkels bei 4,76 cm/sek.
Viertelspur (1 mm breit) Halbspur (3 mm breit)
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mmomiloFlisestapr
Daten-Tabelle

Anschliisse

Micro -Boy
!) 202 ML 6 2 6/

100
mW F

C

-41I

Batteries g Gehause-Forbes
2

Kleinhorer oder Bereitschafts-T. 3 x 1,5 -V -Mignon
70 graphit,4,5V - Zusatzlautsprecher Kleinhorer 204 A Pertrix 244 agebuttenrot

Transistor -
Box 202 ML 5 2 5/

300
mW F 9V

Taschen-= Boy 203 KML 7 2 7/
300
mW

F
Wurfant 6V

124.-

6 x 1,54 -Mignon azaleenrot,
Pertrix 244 80 beige 134.-

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

Taschen-
Boy 203
Export

KKM B 2 7/ 300
mW

Export -
Boy 203

KK
KM 9 2 7 1W

FT

FT

Prima -Boy
203 UML 9 4 7/12

300
mW

6V

60
azaleenrot,
pastellweiB,
schwarz

175.-

Kleinhiforer oder Bereitschafts-T. 4 x 1,5 -V -Mignon

AuBenantenne
Zusatzlautsprecher, Kleinhorer 204 A Pertrix 244

azaleenrot,
pastellweiB,
schwarz

192.-

Kleinhreroder Transistor-
6 x 1,S-V-Baby- schwarz/grau,

Zusatzlautsprecher, zell., Pertrix 235 azaleenrotigra u,9
V etz Autenantenne'NetzteilTN9o. 9 -V -Batt. 200 tunisbraun/per-

bar)Erd Kleinhorer A Pertrix gament

F/T
VWurfant. "

.)10.;-", Prima -Boy 300
201 Export UKM 9 4 712

L Record -
Boy 203

UM 9 4 7/12 1 W

259.-

Kleinhorer oder Bereitschafts-T. 4 x 1,5 -V -Mignon azaleenrot,
Zusatzlautsprecher, Kleinhorer 204 A Pertrix 244 80 pastellweis,-
Autoantenne schwarz

228.-

azaleenrot,KleinhOrer oder Bereitschafts-T. 4 x 1,5 -V -Mignon
80 stellweie,F/T 6 V Zusatzlautsprecher, Kleinhorer 204 A Pertrix 244schwarz

Autoantenne

City -Boy 203 UML 9 4 7/12 1W

FT

FT
Mutant.

KleinhOrer oder
9 V sett- Zusatzlautsprecherbar )

228.-

azaleenrot,
2 x 4,5-V-Flach-

Transistor- bolt., Pertrix 210
Netzteil TN 9 o. 9 -V -Batt" 200 s
Kleinhorer 203 A Pertrix 439 schwarz

228.-

2 x 4
I sin- KleinhOrer oder Transistor- ban., Pertrix

ch-
210

9 V setz- Zusatzlautsprecher, Netzteil TN 9 o. 9 -V -Batt.,
bar UKW-Wurfantenne Kleinhorer 203 A Pertrix 439

203
Teddy -Boy UK

ML 9 4 7/2 1 W F/T 9V
*la-

seta -
bar ,)

200 schwarz 249.-

2 x 4,5-V-Flach- azaleenrot/grau,
Kleinhorer oder Transistor- batt., Pertrix 210 schwarz, gray,Zusatzlautsprecher, Netzteil TN 9 o. 9 -V -Batt. 200 tunisbraun/per-
AuBenantenne Kleinhorer 203 A Pertrix 439 ' gement

Elite -Boy
L203

UK
ML 9 6 7/12 1 w

PT
sFsbti 9 V

e1a-
aetz-

barn

292.-

Kleinhorer oder Transistor- 12 x 4,5-V-Flach- pergament, rubinrot,
Zusatzlautsprecher, Netzteil TN 9 bats., Pertrix 210 200 tunisbraun,
Autoantenne, Kleinhbrer 203 A o. 9 -V -Batt., schwarz,
TA/TB Autohalterung Pertrix 439 astrachangriin

Elite -Boy
203 Export

UK
KM

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

sdialtb.

Concert -Boy
202 F/2xT 9 V

312.-

Kleinhorer oder Transistor- 2 x 4,5-V-Flach- pergament, rubinrot,
eau' Zusatzlautsprecher, Netzteil TN 9 batt., Pertrix 210 tunisbraun,
Setl- Autoant., AuBen- Kleinhorer 203 A o. 9 -V -Batt., 200 schwarz,
bar ,1 ant., Erde, TA/TB Autohalterung Pertrix 439 astrachangrun

sin-
s

bout

332.-

KleinhOrer oder
Zusatzlautsprecher,
Autoant., AuBen-
ant., Erde, TA/TB

Yacht -Boy UK
202 ML 11 12 7/15 1,2 W PT 9V

, Kleinhorer oder
el Zusatzlautsprecher,
setz" AuBenantenne,
bar Erde, TA/TB

Yadit-Boy
202 N

UK
ML 14 14 7/15 1,2 W FT 9V

Kleinhorer oder
Zusatzlautsprecher,

go- AuBenantenne,
"tit') Erde, TA/TB

6 x 1,S-V-Monoz. beige,
Kleinhorer 203 A Pertrix 232 antikbraun

I

Kleinhorer 203 A 6 x 1,5-V-Monoz.
Netzteil Pertrix 232 230 pergament,ostrachangriin

Kleinhorer 203
tinrt1r,LV2-3621onoz.

Ocean -Boy
202
mit Tasche

9V

374.-

405.-

230 pergament,
astrachangrun

454.-

Kleinhorer 203AKleinhorer oder 6 x 1,S-V-Monoz.
Zusatzlautspredier, Netzteil P 232 + 1x1,5 -V-

200 schwarzwr._ AuBenant., Auto- Autoadapter Monoz. f. Ska-
mr 1 ant., Erde, TA/TB Isinbeleuchtung

Moto -Boy203
300 mW F/T

UM 10 7 7/13 1,5 W ab-
Im Auto schaltb

7,5 V

Autobatterie und
Zusatzlautsprecher,
mit Autohalterung,
Autoantenne

)1b1 Automatic.
Boy 203

UK 2 W
13 12 713 4/6 WML intAuta

F/2 x T
ab- 7,5 V

schaltb

Kleinhorer oder
Zusatzlautsprecher,
Autobatterie und
-Antenna, TA/TB,
Automatic -Ant.

595.-

Autohalterun
5 x 1,5 -V -Mignon
Pertrix 232 80

hellgrau
g P mit graphic

Kleinhorer 203 A
Autohalterung

5x1,5-V-Monoz.150 hellgrau
z. B. Pertrix 232 mit graphit

292.-

435. -

Corot verbleiben; ^ an to e .es atterie astens

ubehor
Y P

einhrirer 203 A 204 A
tensistor-Netzteil TN 9

P r e, s Typ Preis
Netzteil Yacht -Boy 49.-

43.- Netzteil Ocean -Boy 49.-
6 12 24 V Adapter II Oceo6 Boy 48.-

T y p Preis
Bereitschaftstasche Micro -Boy 9.80
Bereitschaftstasche Prima -Boy 16.50
Bereitschoftstosche Toschen Boy 16.50

Autohalterung:
Typ Preis
Elite -Boy 16.50
Moto Boy 48.-
AutornciticBoy 39.-

Anderungen vorbehalten
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praxisgiercht
zulirrlitissig

iemakt

mustiergilltig

Verlangen Sie bitte unseren neuen,
umfangreichen MeBgerCite-Katalog
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