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Die Deutsche Rundfunk-, Fernseh- und
Phono-Ausstellung 1959 (14.-23. August,
Frankfurt a. M.) steht ganz im Zeichen der
Stereophonie. Jetzt gilt es fiir den Fach-
handler am Drucker zu bleiben". Der
Kunde mochte iiber die Vorziige der
Stereophonie beraten werden, er mochte
Stereo-Tischgerate, Stereo-Konzertschranke
und Stereo-Tonbandgerate fachkundig vor-
gehlihrt bekommen. Dazu gehort vor allem
eine gute Schulung des Verkauferpersonals.

Die Techniker sollten dabei mithelfen, denn
zur richtigen Stereo-Vorkihrung sind die

OM 111 NIS CHESIII1

Kenntnisse der Grundbegriffe der Stereo-
Technik erforderlich. Basisbreite, richtiger
Abstand, richtige Einstellung des Balance-
reglers (Stereo-Dirigent), Mikrofonaufstel-
lung bei Stereo-Tonbandaufnahmen - dos
sind nur einige der Dinge, iiber die jeder

111

Stereophonic und modern.
Raumgestaltung
Uberall hormonisch in Ein-
klang nu bringen mit GiUN-
DIG Steuergerat 6098 undGRUNDIG

Bonen

Verketufer unserer Branche genau orientiert
sein mut,.

Zur Vorfuhrung von Stereo-Tonbandgeraten
steht dos Polydor-Stereo-Tonband LB 1

dem fachhandel zur Verhigung (siehe
GRUNDIG Technische Informationen",
Heft 3/59, 2. Umsch!agseite).
Bei der Vorkihrung von Stereo-Tischgera-
ten und -Konzertschranken mit Schallplat-
ten sollte man nur Schallplatten mit wirk-
lich guter Stereo-Wirkung wahlen. Nicht
alle Stereo-Platten bringen den Effekt in
voller Entfaltung. Uneingeschrankt zu emp-
fehlen ist z. B. die Brunswick -Stereo -Platte
"The Tommy Dorsey Orchestra", 267004,
ST 33, SLPBM; 12 Titel, aufgenommen im
April/Mai 1958. Beim Anhoren dieser Platte
zeigt sich so richtig dos gesamte Panorama
des Orchesters und jene Durchsichtigkeit
des Klanges, urn die es bei Stereo im
Grunde genommen geht. Ein wirklicher Ge-
nufj fur die Freunde guter Tanzmusik.

For Hi-Fi- und Stereo -Fans bringt GRUNDIG
jetzt etwas ganz Besonderes haraus: Dos
Steuergerat 6098. Mit allem nur erdenk-
lichen Komfort ausgestattet (UKW-Stations-
tasten u. automatische Scharfabstimmungl)
besitzt es einen Hochleistungs-Zweikana!-
Gagentakt-Verstarker, jedoch keine einge-
bauten Lautsprecher. Das Steuergerat
wird dart aufgestellt, wo es am bequem-
sten zu bedienen ist, wahrend die ange-
schlossenen beiden GRUNDIG Raumklang-
Boxen an der fur die Stereowirkung gun-
stigsten Stelle placiert werden.

Diese Anlage stellt die Verwirklichung des
Traumes anspruchsvoller Stereo-Liebhaber
dar.
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Uberall echte Stereo-Aufnahmen moglich mit dem
GRUNDIG VoII-Stereo-Tonbandkoffer TK 60

Unser schon vor einiger Zeit herausgebrachtes Stereo-
Tonbondgereit TM 60 ist in enter Linie fiir den Einbau
in Stereo-Konzertschreinke bestimmt. Dos komplette
Stereo-Koffergertit TK 60 bietet nun die Meiglichkeit,
Oberon echte Stereo-Aufnahmen zu machen und diese
unabhangig von anderen Zusatzgeraten an Ort und
Stelle vollwertig wiederzugeben.

Zahlreiche onspruchsvolle Tonbandfreunde haben
schon ]uf dieses interessante Gerat gewartet. Es leitet
eine ganz neue Ara in der Tonband-Aufnahme ein
und vermittelt eine bisher noch nicht gekannte
Naturteue und Durchsichtigkeit des aufgenommenen
Klangbildes.

Die beiden Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19cm sd'.
bieten neben einer langen Spieldauer den vollei
Freguenzumfang von Studiogualitat.

Seiner Eigenschaft als Koffergerat enl-
sprechend, wird der TK 60 in besonde-
rem Malye fur stereophonische Mikrofon-
Aufnahmen eingesetzt. Schon der erste
Versuch zeigt die ungewohnliche Le-
bensnahe der Stereo-Aufnahmen. Die
Darbielung steht plastisch im Raum; es
ergibt sich eine Durdisichtigkeit des
Klangbildes, die bei Mono-Aufnahmen
unbekannt ist. Bewegung der Darsteller,
beispielsweise in Biihnenszenen, werden
deutlith wahrnehmbar gemacht und ent-
sprechen in der Reproduktion vollig dem
Original. Selbst ein Durcheinanderspre-
chen wahrend der Aufnahme (ein Spre-
cher links, einer rechts) leif3f sich bei der
anschliefjenden Wiedergabe deutlich

rK 60
mit Se, enloutsprechern

s. Bild 6
Bei dieser Aufstellart
des Torbandkoffers
in eine Ecke des
Raumes dienen die
Wiinde als Schall-
reflektoren und ver-
bessern die Richtung
und Basis des abge-
strahlten Schalles.

Bild 1
Gesamtansicht des TK 60

voneinander trennen. Wic beim Horen
der Originaldarbietung kann sich das
Ohr entweder auf den einen oder den
anderen Sprecher konzentrieren. Dieser
Versuch, der bei Mono-Aufnahmen nur
ein unentwirrbares Kauderwelsch ergibt,
zeigt eindrudovoll die richturigs- und
raumgetreue Schallaufzeichnung und
Wiedergabe eines Stereo-Tonband-
gerates.

..--

Zuhorergruppe

--------
Bild 4 Aufstellung der Lautsprecher bei der

Stereo-Wiedergabe

Es sind samtliche Regelorgane vorhan-
den, die das Kennzeichen der grolyen
Stereo-Anlagen sind: Tandem-Lautstar-
keregler, Balance-Regler, Tandem-Bah-
regler und Tandem-Hohenregler.

Bild 2 Abnahme der Seitenlautsprecher

Lautsprecher
des FK 60

oder

GRUNDIG
Paumktang-

Boxen
frua 07 der Bas,s.
max 1,4

FK 60

Zuhorergruppe

BerherLogssette

Bild 5 Andere Autstellart des TK 60. Das an
einer Seitenwand aufgestellte Tonbaredgerot IaBt
sich von der Zuhorergruppe gut bedienen.

Der im TK 60 eingebaute Stereo-Endver-
starker ist mit den Rahren ECC 83 und
2 x EL 84 bestuckt. Die Lautsprecherteile
zu beiden Seiten des Koffers sind mit
Verschliissen befestigt und miihelos ab-
nehmbar (Bild 2). Durch diese Bauweise
ergibt sich eine kompakte Einheit, die
zwar nicht gerade ein geringes Gewicht
hat, aber doch von einer Person trans-
portiert werden kann.

Die Klanggualiteit des TK 60 ist ein-
drucksvoll. Selbst die Basse kommen in
bemerkenswerter Kraft. Dadurch ist der
TK 60 sin in jeder Hinsicht vollwertiges
Stereo-Wiedergabegeraf, das eine ein-
wandfreie und kritische Beurteilung der
Stereo-Aufnahmen ermoglicht.

Die Lautsprecherteile werden symme-
frisch zur Zuhorergruppe so aufgestellt,
daly die Abstrahlbasis ungefahr dem
Horabstand (von Basis-Mitte gerechnet)
entspricht (Bilder 4, 5, 6). Beim Kontroll-
Abhoren, z. B. wohrend der Aufnahme,
!carmen also die Lautsprecher weiter zu-
sammengerockt werden, wenn sie gleich-
zeitig dem Abhorenden geniihert wer-
den.
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Bild 11

Biindchen-Richtmikrofon GBM 125 mit Schwanenhals MSH 20 auf Stativ S 15.

ern

Bald 12 Richtmikrofon GDM 15 auf Stativ S 15 (links). Es wird dczu dos Stativ-
Zwischenstudc SZ 15 benutzt (Bild rechts).

Die Mikrofon-AnschlOsse
Urn alien aufnahmetechnischen Moglich-
keiten Rechnung zu tragen, besitzt der
TK 60 drei Mikrofonbuchsen. Sie sind so
iibersichtlich angeordnet, daf) praktisch
keine FehlanschlOsse vorkommen ki3n-
nen. Die linke Buchse dient zum Anschluf)
des linken Mikrofons, die rechte Buchse

GDM 15
GDM 121
GBM 125

'CPI ID

061

Buchse fur Buchse fur
linkes Mikrofon rechtes Mikrofon

GDM 15
GDM 121
GBM 125

Stereo- Eingong
Doppelmikrolon
mit Uberlroger

Bild 7 AnschluB von zwei getrennt aufgestellten
Mikrofonen.

zum Anschluf3 des rechten Mikrofons
Mild 7). Eine mittlere vierpolige Buchse
(Zeichen LU ) ist kir Spezial-Stereo-
Mikrolone vorgesehen, die mit einem
DoppelObertrager ausgerustet sind (z. B.
D 88 Hi oder Mikrofone nach dem Lau-
ridsen-Prinzip).

Dos GRUNDIG Stereo-Zwillings-Mikrofon
GDSM 211 wird wie Einzelmikrofone an-
geschlossen. Da es keine eingebauten
Obertrager besitzt, werden zwei Ver-
langerungskabel (Nr. 264'rot und 264,
gelb) verwendet, die mit je einem Schnur-
Obertrager ausgeriistet sind 8). Das
mit roten Steckertiillen gekennzeichnete
Kobel ist fur den rechten Kanal, dos mit
gelben Steckertullen gekennzeichnet3
Kobel for den linken Kanal vorgesehen.

GDSM 211

'.,,schenkobel
'1r 264/g
7elb, links)

Zwischenkobei
- Nr. 264/r

(rot tech),)

t
C ED

Buchse fur Buchse fur
tinkes Mikrofon rechtes Mikrofon

Stereo- Eingong
Doppelmikrofon
mit Ubertroger

Bild 8
AnschluB des Zwillings-Mikrofons GDSM 211. Es
werden die Zwischenkobel Nr. 264fgelb (links)
und 264 rot (rechts) benutzt.
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Bild 9a
Mikrofon GDSM 211, eingestellt for kopfbezogene
Stereofonie (Arme ausgeschwenkt(

Auf der niederohmigen Seite (also am
Mikrofon) lassen sich weitere Verlange-
rungskabel verwenden (bis zu 300 m).
Letztere konnen mahelos selbst angefer-
figt werden, notfalls aus unabgeschirm-
ter, verdrillter Doppellitze. Die iibrigen
GRUNDIG Mikrofone k6nnen direkt an-
geschlossen werden, da sie einen hoch-
ohmigen Ausgang besitzen. Nur wenn
die Kabel verlangert werden sollen, sind
Zwischenkabel mit eingebauten Schnur-
Obertragern (Typ 263 oder 264 mit Ver-
langerung) notwendig.
Als Einzelmikrofone in paarweiser Ver-
wendung sind die GRUNDIG Richtmikro-
lone GDM 15 oder GBM 125 zu empfeh-
len. Die preisgiinstigen Mikrofone GDM
15 sind far die meisten Zwecke gut
brauchbar. Far hochwertige Konzertauf-
nahmen empfehlen wir jedoch die dyna-
mischen Bandchen-Richtmikrofone GBM
125, die bekanntlich mit der Beyer-
Studio-Kapsel M 160 ausgerastet sind.
(Ausfahrliche technische Daten, Frequenz-
und Richtcharakteristik-Kurven des GBM
125 brachten wir bereits in unseren
Technischen Informationen", Heft 4 58,
Seiten 26 ... 27).
Bei Stereo-Aufnahmen werden im all-
gemeinen Mikrofon-Stative verwendet.
Das GRUNDIG Stereo-Zwillings-Mikro-
fon GDSM 211 (Mid 9) kann unmittelbar
auf ein Fotogewinde-Stativ gesetzt wer-
den (GRUNDIG Stativ S 15, Bild 10).
Ebenfalls konnen die Mikrofone GBM
125 auf Stative gesetzt werden. Da es
jedoch oft erforderlich ist, die Mikrofone
direkt auf die Sprechenden zu richten,
empfiehlt sich die Verwendung eines
kurzen Schwanenhalses (z. B. Typ MSH
20 der Firma AKG), wie Bild 11 zeigt.
Bei Verwendung getrennt aufgestellter
Mikrofone ist es auch moglich, Mikrofone
mit Kugelcharakteristik zu verwenden.
Bewahrt hat sich z. B. das hochwertige
GRUNDIG Breitband-Mikrofon GDM 121.
Dieses Mikrofon kann unmittelbar auf
ein Fotogewinde-Stativ (GRUNDIG S 15)
gesetzt werden.
Es sei nosh erwahnt, dah unser Stativ
S 15 auf die Grohe eines Taschenschir-
mes zusammenlegbar und somit ideal
fur AuI)enaufnahmen geeignet 1st.

Die hochohmigen Mikrofon-Eingange
des TK 60 erlauben auch den unmittel-
baren Anschluh sehr preisgunstige Mi-
krofone, z. B. Kristall- oder Kondensalor-
mikrofone. Ober den Anschluh und die
Verlangeung der Anschluhkabel dieser
Mikrofontypen finden Sie Hinweise in

t;

Bild 9 b
Mikrofon GDSM 211,
eingestellt fiir In-ensiteits-
mikrofonie (beide Kapseln
im Winkel von ca. 110
ouseinander)

unseren Technischen Informationen",
Heft 2 59, Seite 24.

Die Mikrofon-Aufstellung bei Stereo-
Aufnahmen
Man unterscheidet in der Stereo-Auf-
nahmetechnik drei Arlen der Mikrolon-
Aufstellung:
1. Zwei Mikrofone in groherem Abstand

(A B-Verfahren)
2. Zwei Mikrolone in Ohrabstand
3. Zwei Richtmikrofone an einem Punkt

(X Y-Verfahren)
Alle drei Arlen werden heute praktisch
benutzt, J n d es ist schlecht zu sagen,
welchem Verfahren der unbedingte Vor-
zug zu geben ist. Im wesentlichen kommt
es auf das Aufnahmeobjekt an. Sollen
z. B. zwei Sprecher oder zwei Sanger
aufgenommen werden, so benutzt man
mit Vorteil zwei getrennte Mikro-
f one. Diese konnen sehr nahe an die
Sprecher ierangebracht werden, was far
eine pragnante Wiedergabe und Ver-
meidung von Raumhall (in akustisch un-
ganstigen Raumen) von Vorte I ist. Mit
zwei getrennten Mikrofonen konnen
ober ouch sehr gut Orchesteraufnahmen
durchgefahrt werden. In diesem Fall
werden die Mikrofone in groherem Ab-
stand zu den Instrumenten aufgesfellt.
Zahlreiche Stereo-Schallplatten erster
Markenfirnen sind so aufgenommen
worden.
Eine sogenannte kopfbezogene" Ste-
reophonie laht sich erreichen, wenn die
Mikrofone ungefahr in Ohrab-
stand zueinander aufgesfellt werden.
Wahrend bei der Technik der weit von-
einander aufgestellten Mikrofone neben
Richtmikrofonen ouch Mikrolone mit
Kugelcharakferistik verwendet werden
!carmen, benutzt man bei kopfbezogener
Stereophonie vorzugsweise Richtmikro-
lone (Bile! 9a). Die Nachbildung eines
Kopfes (z. B. durch eine Pappcugel) ist
nicht erforderlich. Mit dem GRUNDIG
Zwillingsmikrofon GDSM 211 16f3t sich
diese Ar, der Stereophonie miThelos
durch Ausschwenken der Arme erreichen.
Ordnet man zwei Richtmikrofonkapseln
(z. B. die des GDSM 211) unmittelbar
abereinander an und verdreht die Kap-
seln derart gegeneinander, dal) sich ein
Winkel von 90 ... 120" ergibt (Bild 9b),
so erhalt man eine reine I ntensit I s -

Bild 10
Stereo-Mikrofon GDSM 211 auf Stativ S 15. Dos
Stotiv ist zusammenklappbor und mmmt beim
Transport nJr wenig Raum ein.

Bild 9c
Mikrofon GDSM 211, eingestellt fur Nur-Mitten-
eindruck (beide Kapseln nach vorn gerichtet)

Stereophonie. Auch mit dieser Tech-
nik sind gute Resultate zu erzielen.

Das Prinzip der stereophonisthen Wie-
dergabe beruht namlich im wesentlichen
auf Unterschieden in der Lautstarke, also
der Intensitat. Laufzeit- und Klangfar-
benunterschiede tragen zwar ebenfalls
zur Ortungsfahigkeit des menschlichen
Gehors bei, es hat sich aber gezeigt,
dah Infensitotsunterschiede allein auch
genagen. Den besten Beweis dafar lie-
ferf der allgemein bekannte Balance-
regler, in den GRUNDIG Stereo-Konzert-
schranken, Stereo-Dirigent" genannt.
Er verschiebt lediglich dos Lautstarke-
Verhaltnis und somit die Ortungspunkte
von der Mitte (Normalstellung) nach
links oder rechfs. Bei einem Stereo-
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Mikrofon nach dem Infensitatsprinzip
liegt das gleiche Grundprinzip vor. Durdi
geeignete Ausbildung der Richtcharak-
teristik der beiden Mikrofonkapseln und
Anordnung im richtigen Winkel ergeben
sich an beiden Kapseln Ausgangsspan-
nungen, die je nach Lage der Schall-
quelle eine verschiedene Intensitals-
Differenz aufweisen, wie Bild 13 zeigt.

Schollquelle L

InfensitotsdIfferenz
fur Schollquelle L

Richtthogromm des
unleren Mikrofons

Mute

JO° Schollquelle P

P,chldrogromm des
oberen Mskro fons

Bild 13 Richtcharakteristiken und Intensifiifs-
differenz beim GDSM 211.

In der Mittelachse befindliche Schalk
quellen rufen in beiden Kapseln gleiche
Spannungen hervor, so dal, spater die
Wiedergabe aus der Mitte zwischen bei-
den Lautsprechern zu kommen scheint.
Bei der Mikrofonanordnung nach dem
Intensitatsprinzip soil ein bestimmter
Aufnahmewinkel nicht 6berschriften wer-
den (ca. 120°), es sei denn bei einander
gegenUberstehenden Sprechern.

Solt bei der spaferen Wiedergabe der
Eindrudc erreicht werden, dab der Spre-

Bandzahlwerk
mit

Nullsteller

Aufnahme-Taste
(zugleidi Tricktaste)

Aussteuerungs-Anzeige 0
(Magisches Band)

Halt -Taste 0

Start -Taste

Riidclauf (L)

Schneller Vorlauf 

Lautstarkeregler
(bei Wiedergabe)
bzw. Mithorregler

(bei Aufnahme)

Balanceregler 0

Bild 10
Die Bedienungsgriffe
des GRUNDIG Stereo-
Tonbandkoffers TK 60.

cher in der Mitte erscheint, so empfiehlt
es sich (natiirlich nur wahrend dieser
Einzelansagen) beide Mikrofonkapseln
genau nach vorn zu richten (Bild 9c)
und sehr nah zu besprechen. Das gleiche
kann ouch mit einem Einzelmikrofon
erreicht werden, wenn man beide
Eingangskanale miteinander verbindet
(Kontakte 1 und 3 der vierpoligen
Mikrofonbuchse).
Da in der Aufnahmepraxis haufig die
Technik der getrennten Mikrofonaufstel-
lung bevorzugt wird, lassen sich die bei-
den Kapseln des Stereo-Mikrofons
GDSM 211 abnehmen und einzeln auf
Stative setzen. Man hat also alle Mag-
lichkeifen und kann die durch Versuche
ermittelte ganstigste Mikrofonanordnung
anwenden.

Die Bedienung des TK 60
Nach Anschluf) der Mikrofone (Buchsen
Q, CD Q) oder des Stereo-Platten-
spielers (Buchse 0) kann mit der Stereo-
Aufnahme begonnen werden. Die
Hauptfunktionen des Gerates werden
durch Drucktasten gesteuert (Bild 14). Je
nach Aufnahmeart wird der Eingangs-
wahler auf Platte (Zeichen 0) oder
Mikro (Zeichen Q) gestellt. Der Stereo-
Mono-Umschalter (linke Randelscheibe)
wird out S (Stereo) geschaltet. Das Trans-
parent S zeigt recht augenfallig die
gewahlte Betriebsart an.
Zur Einregelung der richtigen Aussteue-
rung wird nun die Aufnahmetaste ge-
drOckt. Das Magische Band zeigt die
Aussteuerung beider Kanale gleichzeifig
an; mit der rechten Randelscheibe (BIld
15) wird auf Vollaussfeuerung eingere-
gelt (Leuchtfelder berahren sich gerade
bei den lautesten Stellen). Soll mil der
Aufzeichnung begonnen werden, so wird
die Taste ,Start" gedriic:kt (Bild 16). Die

0
Stop -Taste

°Mono/Stereo-Umschalter

Anzeige zusatzlich am Transparent Tiefenregler

Aufnahmetaste kann nach Driicken der
Taste Start wieder losgelassen werden.

Machte man das Drucken der Aufnahme-
taste wahrend der Aussteuerungs-Ein-
regelung vermeiden, so kann ouch zuvor
die ,Stop" -Taste (im Mittelfeld) gedradd
und eingerastet werden. Danach wird
die Aufnahmetaste und unmittelbar da-
nach die Starttaste gedriickf. Beide Han -
de sind somit frei. Der Bandanlauf ge-
schieht durch Auslosen der Stop -Taste.

Bei kurzzeitigen Unterbrechungen (z. B.
wahrend des Wechselns von Schallplat-
fen) kann ebenfalls die Stop -Taste be-
tafigt werden. Anschluf}-Besonderheiten
beim Oberspielen von Sfereo-Tonban-
dem behandein wir an anderer Stelle
dieses Heftes ausfarlich.

Wahrend der Aufnahme kann fiber die
Lautsprecher des TK 60 oder fiber Kopf-
horer mitgehort werden. Dabei laf3t sich
die Mithorlaufstarke beliebig einstellen.
Diese Einstellung ist vollig unabhangig
von der bereits vorgenommenen Aus-
steuerungs-Einregelung.

Der Balanceregler soli beim Konfroll-
Mitharen in der Normalsfellung (Mine,
Skala 0) stehen.

Bei der spateren Wiedergabe der auf-
genommenen Darbiefung ist zum Band-
anlauf lediglich die Taste Start" zu
drucken. Lautstarke-, Bah- und Hohen-
Regler konnen ganz nach Geschmack
eingestellf werden. Etwaige Unsymme-
frien in der Aufstellung der Mikrofone
oder Lautsprecher lassen sich mit dem
Balance-Regler ausgleichen.

Die Verbindung mit einem Stereo-Kon-
zertschrank (neuerer Fertigung) oder
einem Stereo-Tischgerat geschieht mit
dem Verbindungskabel Nr. 242. Es ist
beidseitig mit den neuen 5 poligen Norm -

Transparent
Anzeige des Mono Stereo-Umschalters
zugleich Nefzkontrolle

M - Mono
S Stereo

0
Hohenregler

Netz- und
Bandgeschwindigkeits-

O Umschalter

Aus

EM n

19 cm 9,5 cm sek

O Eingangswahler
Platte Radio

O Aussteuerungs-Regler
(Aufnahme-Laufstarke)

Mikro
Q
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steckern versehen. Sollen
Rundfunkaufnahmen bei
alteren Gersten, die drei-
polige Normbuchsen be-
sitzen, durchgefuhrt wer-
den, so wird das Verbin-
dungskabel Nr. 237 oder
237 St benutzt. Bei alteren
Stereo - Konzertschranken
(ohne FOnfpolbuchsen) be-
nutzt man zum Anschluh
des TK 60 entweder zwei
Kabel Nr. 237 St (Aufnahme
in Buchse Radio, Wieder-
gabe in Buchse Ausgange)
oder ein entsprechend ge-
fertigtes Kupplungsstock.

Nach Beendigung des Ton-
bandbetriebes soil die Ver-
bindung mit dem Musik-
schrankchassis wieder auf-
gehoben werden, urn Be-
einflussungen auf andere
Betriebsarten zu vermei-
den. Beim Anschluh des
TK 60 an Stereo-Konzert-
schranke mit der neuen
fOnfpoligen Normbuchse
kann die Verbindung (Ober
Kobel Nr. 242) dagegen
standig bestehen bleiben.

Magisches Band
Aufnahme (Aussteuerungsanzeige)

Bild IS Aussteuerungs-Einregelung

Bild 16 Aufnahme-Start

Mehausgang
(nur fur Servicc)

0

Netzspannungswahler
117, 150, 200, 220, 240 Volt
(Stellung 117 fiir 110-127 Volt)

Netzsicherung

117 V 1,6 A
150 V 1,25 A
20C-240 V 0,8 A

Aussteuerung

Aufnahme

Start

I trage

Radio (zugleidi Ausgang)

Platte Erde

Aufnahme
des Netz-
steckers

Fern-
bedienung

Anodenstromsicherung
250 mA triage

Schaltung des TK 60 und Wirkungs-
weise der Einstell-Hilfsregler

Das Gera' ist mit einem Stereo-Losch-
kopf und einem Stereo-Storkopf ausge-
stattet. Spurbreite und Spurlage ent-
sprechen der erst neuerdings wieder
bestatigten internationalen Festlegung.

Ober die Eigenschaften des GRUNDIG
Stereo-Tonkopfes brachten wir bereits
im Heft 3/59, Seiten 32 ... 34 unserer
Technischen Informationen" einen aus-
fiihrlichen Beitrag, auf den wi. in diesem
Zusammenhang ausdrOcklich hinweisen
mochter. Wenden wir uns nun der Ver-
starkerschaltung des Stereo-Tonband-
koffers zu

Beide Verstarkerkanale sind vollig
gleichartig aufgebaut. In Betriebsart
Aufnahme" sind drei Stufen (EF 86 --
ECC81) wirksam, in Betriebsart Wie-
dergabe" fOnf Stufen (zusatzlich ' '2

ECC 83 EL 84). Der Eingangsschalter
(Drehtasten) erlaubt die Wahl zwischen
Mikrofon-, Schallplatten- und Rundfunk-
Aufnahme. Urn Kondensatormikrofone
anschliehen zu 'airmen, liegt bei beiden
Mikrofon-Einzelbuchsen out Kontakt 3 die
erforderlithe positive Vorspannung. Die
Eingangsouchse Platte" fart auf zwei
Spannungsteiler (2,2 MS2 - 47 kS2). Die
Eingange Radio" sind ebenfalls mit
47-W-Widerstanden belastet, die mit
den Diodenbuchsen - Vorwiderstanden
(2,2 Mi2; nach DIN 41524 im Rundfunk-
gerat enthalten) die erforderliche Span-
nungsteilung besorgen. Da beide Ein-
gangs-Kontakte (1 + 4) getrennt out die
Verstarkerkanale fiihren, konnen ouch
Stereo-Schallplatten Ober den Stereo -
Wechsler des Konzertschrankes out das
Tonbandgerat Oberspielt werden. Auher-
dem lassen sich diese Stereo-Eingange
ouch spater kir die Aufnahme von
stereophonischen Rundfunksendungen
benutzen.

FOr die Wiedergabe Ober nachgeschal-
tete Stereo-Verstarker dienen die Kon-
takte 3 und 5 der Buchse ,Radio". Zu-
satzlich ist eine separate Ausgangsbuchse
vorhanden, die fiir den Service benutzt
wird, aber ouch zum Uberspielen von
Stereo-Bandern von einem zum anderen
Stereo-Tonbandgerat dient.

Chassis-Aabildungen des TK 60 linden Sie auf
Saito 14.

Die nJn folgende Beschreibung der Ein-
stellungen der Hilfsregler geschieht in
der Reihenfolge des im Werk durchge-
fOhrten Abgleichs. Alle Regler werden
im Werk exakt eingestellt. Ein Nach-
stellen ist nur notwendig, wenn Kopfe,
Rohren oder auf die Entzerrung ein-
gehende Einzelteile ausgewechselt wer-
den.

Wir mochten trotzdem alle Einstellungen
erlautern, damit sich jeder Techniker Ober
die Funktion der Abgleichregler im kla-
ren ist. Es kommt sowohl auf eine exakte
Symmetrie der Ausgangsspannung als
ouch des Frequenzganges an. Da unsere
Stereokopfe nur verschwindend geringe
Unte-schiede in der abgegebenen Span-
nung und im Frequenzgang haben,
kann bedenkenlos zur Einstellung der
Symmetrie und der Entzerrer ein Schwe-
bungssummer benutzt werden. In die
kalte" Kopfleitung des jeweiligen
Kanals wird ein 200-S2-Widerstand ein-
gefLigt. Hier wird die Mehfrequenz (vom
Schvvebungssummer) eingespeist.

Die Haupt-Symmetrierregler liegen in
den Schirmgitterzweigen der beiden
Eingangsrohren EF 86. Sie sind fOr Auf-
nahme und Wiedergabe unabhangig
eins`ellbar.

Zuerst wird der Abgleich in der Betriebs-
art Wiedergabe" durchgefuhrt. Mit dem
Regler R 4, der Ober Kontakt c 6 bei
Wiedergabebetrieb in Funktion ist, wer-
den mit einer Mehfrequenz von 1 kHz
beide Verstarkerkanale out gleiche Aus-
gangsspannungen (ca. 0,4 Volt) einge-
sten.. Die Entzerrungsglieder des Fre-
quenzganges (Gegenkopplungs-Netz-
werke) liegen zwischen der dritten und
zweiten Verstarkerstufe. Es werden zu-
erst in Stellung .19 cm sek" die Schraub-
kerne der Saugkreisspulen BV 9281-018
(linter und rechter Kanal) so eingestellt,
dah sich bei 15 kHz eine Anhebung von
7 dB (gegenOber Nullpegel bei 1 kHz)
ergibt. (Das Maximum der Anhebung
liegt dann zwischen 16,5 und 19,0 kHz).

Die darauf folgende Einregelung bei
der Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/sek
wird mit den Reglern R 135 (linker
Kanal) und R 235 (rechter Kanal) so vor-
genommen, daft sich bei 10 kHz eine
Anhebung von 13 dB ergibt. (Das Maxi-
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mum der Ausgangsspannung liegt dann
zwischen 10,5 und 13,0 kHz). Bei den
Einstellungen der Hohenanhebungsglie-
der ist darauf zu achten, dal, die Span-
nung am Ausgang nicht mehr als 0,65
Volt befragt. Die Eingangsspannung ist
also entsprechend klein zu halten.
Nach diesen Einstellungen kann node
einmal die Symmefrie der Verstorker-
kanale bei 1 kHz kontrolliert und er-
forderlidienfalls mit R 4 nachgeregelt
werden.
Far die anschlief3ende Einregelung in
Betriebsart Aufnahme" werden in die
kalten" Sprechkopfleitungen Wider-
stande von 200 f.2 eingefOgt. (Beachten:
Die Kopfanschlusse liegen bei Aufnahme
oder Wiedergabe wechselseitig an
Masse). Wahrend der Messungen wird
der HF-Generator durch Ziehen der Os-
zillatorrohre (Ro 5) auf3er Betrieb ge-
setzt. Der (nur bei Aufnahme" in Funk-
tion befindliche) Aussteuerungsregler
R 114 wird voll aufgedreht. Eine nieder-
ohmig Ober die Buchse Radio" einge-
speiste 1-kHz-Eingangsspannung wird
so eingeregelt, daf3 sich am 20042-
Sprechkopf-Vorwidersfand des linken
Kanals (oberes Kopfsystem) ein Span-
nungsabfall von 16 mV ergibt.
Der Regelwiderstand R 9 (vor dem Ma-
gischen Band) wird nun so eingestellt,
dal3 zwischen den Enden der Leucht-
felder ein feiner dunkler Strich bleibt.
Anschlief)end wird die Eingangsspan-
nung in den rechten Kanal (Kontakt 4
der Buchse Radio) eingespeist und erfor-
derlichenfalls so verOndert, dot) wieder-
urn ein feiner dunkler Strich am Magi-
schen Band verbleibt. Der rechle Kanal
wird nun mit R 243 (Regelwiderstand in
der NF-Sprechstromleitung) so einge-
stellt, dal) sich ebenfalls ein Spannungs-
abfall von 16 mV am 20042-Sprechkopf-
Serienwiderstand ergibt. Anschliebend
wird der Symmetrie-Reqler It 3 so ein-
gestellt, daf) die g l e i c he Eingangs-
spannung am Eingang Radio" in bei-
den Kanalen q le ichen Spannungs-
abfall von 16 mV am Sprechkopf-Serien-
widerstand ergibt. An der Buchse Aus-
gange" (Spannungsteiler 100 )(S2 - 4,7
kS2) soil jetzt an beiden Kanalen eine
Spannung von 0,625 Volt ± 2 dB stehen.
Die Eingangsempfindlichkeit des so ab-
geglichenen Aufsprechverstarkers weist
folgende Werte auf:

Eingang Mikro" 1,85 mV ± 2 dB,
Eingang Platte" 88 mV ± 2 dB,
Eingang Radio" 1,85 mV ± 2 dB.

Der HF-Generator arbeitet mit einer
Oszillator- und einer HF-Verstarker-
stufe. An der Oszillatorstufe sind Losch-
und Sprechkopf des Kanals I (links, obe-
res Kopfsystem) angeschlossen, an der
Verstarkerstufe der Kanal II (rechts, un-
teres Kopfsystem). Hierdurch 16fyt sich
die HF des zweiten Kanals bei Mono-
betieb leicht abschalten. Es wird dabei
(durch Offnen von s 11) lediglich die
Anodenspannung der HF-Verstarker-
stufe unterbrochen. Bei einer Neuein-
stellung der HF-Stromwerte werden erst
mit Regler R 111 der (Loschstrom) und
damit Trimmer C 102 der (Vormagneti-
sierungstrom) des Kanals I eingestellt.
Der Loschstrom soli 38 mA, der Vorma-
gnetisierungsstrom 1,0 mA betragen. Auf
dieselbe Weise wird anschiief)end mit
Regler R 207 der Loschstrom und mil
Trimmer C 215 der Vormagnetisierungs-
strom fur Kanal II eingestellt.
Die Kopfjustage erfolgt nach der in den
Technischen Informationen" Heft 3 59,
Seite 37, gegebenen Anleitung.

Die Obersprechdampfung Ober alles
(also einschliehlich Band!) ist bei Stel-
lung Mono von Kanal I auf Kanal II
> 50 dB. Bei Stereobetrieb ergeben sich
folgende Werte:

9,5 cm sek
40 dB
40 dB
40 dB

63 Hz
1.000 Hz

10.000 Hz
15.000 Hz

19 cm, sek
35 dB
38 dB
38 dB
23 dB

Die Endverstarkerstufen sind mit ge-
trenntem Tandem-Lautstarkeregler R155/
R 255, Tandem-BOregler R 148 / ft 248
und Tandem-Hohenregler It 156 / R 2S6
versehen. Ein von Hand einstellbarer
Stereo-Balanceregler IR 13) bewirkt eine
gegenlaufige Veranderung der Gegen-
kopplungen auf die NF-Vorrohren (ECC
83).

An den Sekundarwickiungen der Aus-
gangsObertrager liegt je eine 7-pol-
Buchse zum Anschluf3 der Kofferlautspre-
cher. Ebenso konnen hier GRUNDIG
Raumklang-Boxen oder andere Laut-
sprecher angeschlossen werden. Je eine
3 polige Normbuchse dient zum Anschluf)
von Kopfhorern. Die Impedanz der Zu-
satzlautspredier soil ca. 5 S2 betragen. Es
konnen samtliche GRUNDIG Lautspre-
cher zusatzlich verwendet werden. Beim
houfigen Wechsel von Lautsprecher- auf
Koplharerwiedergabe kann es zweck-
maf)ig sein, Schalter tOr die Unterbre-
chung des Lautsprechexinschlusses ein-
zubauen (Verdrahtung nach Skizze Bild
18).Auf den beiden Buchsenplatten sind
bereits entsprechende Locher zum Ein-
setzen von Kipp-Umschaltern vorge-
sehen.

Die Funktionen der
Relais-Stromkreise

Bereitschaft
In der Ruhestellung des GerOtes sind
alle Tasten ausgelost. Mit der Wahl der
Bandgeschwindigkeit 9,5- oder 19 cm'
sek wird zugleich der Netzschalter be-
latigt.
Das B-Relais (Motor-Schalteelais) erhalt
Strom und schaltet mit Kontakt b 2 den
Motor ein.

Aufnahme
Vor dem DrOcken der Start -Taste wird
die Aufnahme-Taste gedrUckt. Kontakt
at 1 schlief)t und bringt das C-Relais
(Aufnahme-Schaltrelais) zum Anziehen.
Das im Stromkreis des C-Relais befind-
liche Lampchen 5025-036 bewirkt mil
seinem niedrigen Kaltwiderstand einen
raschen Anzuq. Der hohere Betriebs-
widerstand sorgt fur einen niedrigeren
Haltestrom. Kontakt c 1 bereitet den
durch anschlief)endes Drikken der Start -
taste in Tafigkeit tretenden Selbsthalte-
Stromkreis vor.

Start bei Aufnahme
Kontakt nt 4 schlief)t, wahrend Kontakt
at 1 (an der wieder losgelassenen Auf-
nahmetaste) offnet. Das C-Relais bleibt
somit angezogen. Kontakt nt 5 bringt
den Bremsloft-Magneten D zum Anzie-
hen. Kontakt dl setzt den Haltestrom
durch Zuschalten des hochohmigeren
Wicklungsteils herab. Gleichzeitig mit
dem D-Magneten wird (durch Kontakt
nt 5) ouch der Andruckmagnet A zum
Anzug gebracht. Die Gummiandruckrolle
drijckt gegen die Tonwelle; der Band-
lauf beginnt. Da Kontakt nt 6 im Strom-
kreis des B-Relais offnet, erhalt das B-
Relais Ober b 1 und R 14 - R 16 (2 x
750 S2) den Haltestrom.

Stop
Durch DrOcken der Schnellstoptaste wird
Kontakt st 1 geoffnet und bringt den
Bremsluff-Magneten D und den An-
drudnagneten A zum Abfall.
Halt
Durch das DrOcken der Halt -Taste wird
die Start -Taste ausgelost. Kontakt nt 4
unterbricht den Stromkreis des Auf-
nahme-Schaltrelais C und beendet da-
mit die Betriebsart Aufnahme". Kontakt
nt 5 1613t D- und A-Magnete abfallen.
Halt durch Abschaltfolie
Durch Beruhren beider Teile des Schalt-
bolzens schlielyt die Abschaltfolie den
Haltestrom des B-Relais kurz. Konden-
sator C 8 sorgt fur ein sofortiges Ab-
fallen des B-Relais. Durch Offnen von
Kontakt b 1 fault der Andruckmagnet A
ab. Gleichzeitig wird der Abschalt-
Stromkreis unterbrochen.
Start und Stop durch Fernbedienung
Die eingebaute Fernbedienungsbuchse
ermoglicht das Schalten der A- und D-
Magnete ouch von einem Fernschalter
aus oder Ober einen akustischen Schalter
(GRUNDIG Startomat").
Schneller Riicklauf
Taste I Lauf schlief3t Ober Kontakt rt 2
den Stromkreis des Bremsluftmagneten
D. Andruckmagnet A bleibt bzw. wird
stromlos. Kontakt rt 1 offnet und schaltet
somit dos B-Relais zur automatischen
Abschaltung auf Haltestrom.
Schneller Vorlauf
Taste Lauf  schlief)t Ober Kontakt vt 2
den Stromkreis des Bremsluftmagneten
D. Andruckmagnet A wird bzw. bleibt
stromlos. Der Haltestrom far dos B-Relais
wird durch Offnen von vt 1 wirksam.
Wiedergabe
Taste Start schiief)t mit Kontakt nt 5 die
Stromkreise des BremslOftmagneten D
und des Andrudmagneten A. Kontakt
of 6 hebt den Anzugstromkreis des B-
Relais auf und gibt damit den Halte-
und Abschaltfolien-Stromkreis des B-
Relais frei. Die Kontakte nt 2 und nt 3
legen die Verstarker-Ausgange auf die
Radio-Buchse (3 f- 5).

Die Umschaltungen im Verstarkertell
Die Umschaltung von Mono auf Stereo
geschieht auf mechanischem Wege vom
Mono-Stereo-Umschalter aus durch die
S-Kontaktreihe.
Kontakt s 11 schaltet bei Stereo-Betrieb
die Verstarkerstufe des HF-Generators
fur Kanal II hinzu. Kontakt s 22 hebt bei
Stereo den Ausgangs-Kurzschluf3 des
Verstorkerkanals II auf. Umschaltkontald
s 23 hebt die Verbindunq der Endver-
starker-Eingange auf und legt den Kanal
II des Endverstarkers out den Ausgang
des Kanal-II-Vorverstarkers.
Da bei Stereo-Betrieb sehr haufig wert-
voile bespielte Stereo-Musikbander wie-
dergegeben werden, sorgt Kontakt s 12
fur eine Auf3erbetriebsetzunq der Trick-
taste. Ein versehentliches Loschen, das
zwar durch die Konstruktion der Trick -
taste nahezu unmoglich ist, wird somit
in dieser Betriebsart absolut vermieden.
Der Umschaltkontakt s 13 schaltet die
Lampchen unterhalb der Transparente
M und S. Kontakt s 14 gleicht den durch
Einschaltung der Verstarkerstufe des HF-
Generators verursachten Abfall der
Anodenspannung aus.
In der Stellung M arbeitet der Stereo-
Tonbandkoffer als Mono-Tonbandgerat
mit internationaler Spurlage. Eine ggf.
erwOnschte Umschaltung auf aite Spur-
lage ist ohne Schwierigkeiten

H. Brauns
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Schaltungsweise der neuen Mono- und Stereo-Tonbandbuchse
bei Rundfunk- und Tonbandgeraten

Mit der EinfUhrung der Stereotechnik
bei den Tonaufzeichnungs- und -Wieder-
gabegeraten ergab sich die Nofwendig-
keit, Festlegungen fUr die zweckmahig-
ste Anschluhmoglichkeit zu treffen. Dank
der Initiative der GRUNDIG Werke
wurden schon seit Jahren hir Mono-
Tonbandgerate einwandfreie und un-
verwechselbare Steckverbindungen ge-
normt. Diese Norm (Tonbandgerate-
buchse zugleich fur Aufnahme und Wie-
dergabe DIN 41 524) wurde nun ouch
auf Stereo-Tonbandgerate ausgedehnt.
Hauptforderung dabei ist die Kompa-
tibilitat. Das heiht, es sollen sich an der
neuen Tonband-Normbuchse sowohl
Stereo- als ouch Mono-Tonbandgerale
anschlief)en lassen. Dabei dart die bis-
herige Norm fur den Anschluh von
Mono-Tonbandgeraten jedoch keinerlei
Einschrankungen erfahren. Auf Kontaki
1 muh also nach wie vor der Anschluh
fur Mono-Aufnahmen verbleiben, auf
Kontaki 3 derjenige fur Mono-Wieder-
gabe. (Kontaki 2 stellt den Masse-An-
schluh dar.)

Die alte Anschlullweise:
Zwei Dreipolbuchsen

Als Ubergangslosung verwendete man
bei den ersten Stereo-Konzertschranken
und Stereo-Tonbandgeraten (z. B. TM 60)
getrennie Buchsen fur Stereo-Aufnahme
und Stereo-Wiedergabe. Urn die Kom-
patibilitat zu wahren - die Stereo -
A u f n a h m e- Buchse sollte gleichzeitig
ouch als Normbuchse fur Mono-Ton-
bandgerate dienen - muhte jedoch auf
eine Ubereinstimmung der Buchsen-
kontakte-Bezifferung bei Aufnahme und
Wiedergabe verzichtet werden; eine
nicht gerode ideale Losung. Der Haupt-
nachfeil besteht jedoch in der umstand-
lichen AnschluF)weise, denn es mussen
zwei getrennte Verbindungen fur Auf-
nahme und Wiedergabe hergestellf
werden. Dieses zu vermeiden war jedoch
der Hauptzweck der bisherigen Norm-
buchse fUr Mono-Tonbandgerate.
Mit dem Herausbringen von Koffer-Ton-
bandgeraten in Stereo-AusfUhrung (z. B.
TK 60) wurde eine einzige Verbindungs-
buchse wunschenswert.

Jetzt neue kompatible 5 polige Buchse
far Aufnahme und Wiedergabe
Es wurde nun durch Hinzufugung zweier
Zusatzkontakie in die bisherige Kontakt-
anordnung der dreipoligen Normbuchse
eine Anschluhmeglichkeit gefunden, die
beide Forderungen - Kompatibilitat
und Einschnur-Anschluh- in jeder Weise
erfUlli. (Gleichzeitig hat man noch eine
weitere Vereinfachung dadurch geschaf-
fen, dah man den Eingangswiderstand
des Radio-Anschlusses festlegte, so dais
an Stelle der bisher erforderlichen Dio-
den-Spannungsteiler im Rundfunkgerat
nun einfache Vorwiderstande treten
konnen.)

Mono-
Aufnahme

Stereo -
Au fnohme

Bild 1
Schaltung der neuen fiinfpoligen Tonbandbuchse

S tereo-
Wredergabe

Bild 2
Schema fiir
Stereo-Aufnahme
ued -Wiedergabe Links

Aufnohme

Eingonge

//

A

-
1

Refits

Anschlukweise der neuen 5 poligen
Tonband-Normbuchse
Wie schon von den Schaltbildern unserer
Niuiikschranke bekannt, ist der Stereo-
Kanal I, also der linke Kanal, idertisch
mit dem Mono-Kanal. Dieses gilt sowohl
for den Eingang von Stereo-NF-Verstar-
kern als ouch fur Stereo-Tonbandgerate.
Die Kontakte 1 und 3, identisch mit den
Kontakten der bisherigen Mono-Buchse,
stellen also die AnschlUsse fur den linken

dar.
1 Aufnahme linker Kanal
3 Wiedergabe linker Kanal
zugleich fur Mono-Aufnahme
und -Wiedergabe

Fur den Anschluh des rechten Stereo-
Kanals wurden zwei zLsatzliche Buchsen
zwischen die bisherigen Buchsen 1, 2 und
3 angeordnet, Diese Zusatzbuchsen sind
mit 4 und 5 bezeichnet.
Kontakt 4 liegt zwischen 1 und 2. Er ist
der Aufnahme rechter Kanal" zuge-
ordnet.

Der zwischen den Buchsen 3 und 1

liegende Kontakt 5 dient WI, die Wieder-
gabe des rechten Kanals.

Es 1st leicht zu merken:
Beim Slick out die LotanschlUsse der
5 poligen Tonband-Normbuchse dienen die
linken beiden Kontakte for den Auf naFime-
Anschluf3, die rechten beiden Kontakte fur
den Wiedergabe-AnschlA, so wie es Bild
clarstellt. Die oberen Buchsen (1 und 3)
fLhren zum linken, die darunter liegenden
Buchsen (4 und 5) zum -echten Kona!, wie
Bild 2 zeigt.

Die neue 5 polige Normbuchse ist mit
der Anschluf)weise der bisherigen 3 ooli-
ger Mono-Normbuchse kompatibel.
Norm far Tonabnehmerstecker
Die bereits bekannte Anschluf)weise der
Stereo-Tonabnehmer (3 polige Norm-
buchse) bleibt von der Anschluf)weise
der neuen 5 poligen Stereo-Tonband-
Normbuchse unberUhrt.
Auch die TA-Normbuchsen sind stets so
geschaltet, dah sich ohne Kompromisse
sowohl Mono- als ouch Stereo-Platten-
spieler anschlief)en lassen.

Neue
Tonbond-

Ncrmbuchse

B rrk Doane
1.81.3ehlussr

be, B.ense

t77

L ilks

A uSgOnge

Rechts

Es set noch erwahnt, dah von diesem
Jahr ab alle guten Mono-Platienspieler
nicht mehr mit den fUr diesen Zweck
vollig veralteten Bananensfeckern oder
netzsteckerdhnlichen Doppelsteckern aus-
gerUsfet werden, sordern nur noch mit
dem dreipoligen Normstecker, wie dieses
schon sell Jahren bei unseren Tonband-
geraten der Fall ist (Eingang Platte). Der
Anschluf) des TA-Kabels liegt an Kontakt
3, die Masse (Abschirmung) an Kontakt 2.
Eine Verwechslung von Bananensteckern
mit allen ihren Nachfeilen und Gefahren
ist somit grundsatzlich ausgeschaltet. Es
ergeben sich also ouch fUr den Platten-
spieler-Anschluf) eindeufige und saubere
Verhaltnisse. Altere Plattenspieler, die
noch Bananenstecker besitzen, konnen
muhelos mit einem dreipoligen Norm-
stecker versehen werden. Jeder moderne
Plattenspieler bzw. Plaitenwechsler mit
Normstecker laht sich an die bei jedem
guten Rundfunkgerai vorhandene Ton-
band-Normbuchse (gleichgultig ob 3-
oder 5 polig) ansch:iehen, denn ouch
hier liegt am Kontakt 3 der Wiedergabe-
Eingang, identisch mit den bisherigen
TA-Buchsen. Bei kleineren Rundfunk-
geraten genugt eine gemeinsame Ton-
abnehmer-Tonband-Buchse.

Schaltungsbeispiele
An Hand einiger markanter Schaltungs-
Beispiele soil nun die Anschluf)weise der
Normbuchsen fOr Tonabnehmer und Ton-
bandgerate naher erlauterf werden. Es
handelt sich urn Schaltungen fur mini -
moisten Aufwand. Sie erfahren in den
ausgefUhrten Gerafeschaltungen haufig
noch Erweiterungen.

Tonband- und Tonabnehmer-Anschluk
bei Monogeraten
Bild 3 zeigt den einfachen Anschluh der
gemeinsamen Tonband- und Platten-
spieler-Buchse bei einem Mono-Rund-
funkgerat. Hinter dem TA-Umschalter,
also am Eingang des NF-Verstarkers -
im allgemeinen am heif)en Ende des
Lautstarkereglers - wird Ober einen
2,2-MU-Vorwiderstand die Dioden-
spannung" abgegriffen. Zusammen mit

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 15



AM/FM
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(6/ J61

- - kir Musikschronk -Chassis

Bild 3
Tonbandbuchse bei einem Mono-Rundfunkgeriit

dem 47 betragenden Eingangswider-
stand des angeschlossenen Tonbandge-
rates wird die erforderliche Spannungs-
teilung erreicht, so daf) sich ohne nach-
teilige Belastung des Diodenausgangs
fur die angeschlossene Leitung ein nied-
riger, also unkritischer Widerstand er-
gibt, vergleichbar mit einer Transfor-
mierung der Spannung und des Wider-
standes. Bei Musikschranken mit einge-
bautem Plattenspieler verwendet man
eine zusatzliche TA-Normbuchse, ange-
schlossen ober einen 22-kil-Vorwider-
stand. Dieser Widerstand verhindert
eine Belastung des Tonband-Ausganges,
wenn bei auf3er Betrieb befindlichem
Plattenspieler dessen Tonabnehmer-
Ausgang kurzgeschlossen wird. Urn ouch
alle Arten von Stereo-Tonabnehmern
anschlief3en zu konnen,auch solche ohne
eingebaute Stereo-Mono-Umschalter,
kann man Kontakt 1 der TA-Buchse zu-
satzlich mit dem eigentlichen Anschluf),
also Kontakt 3, verbinden, wie in Bild 3
gestrichelt dargestellt.

Dreipol-Normbuchsen mit Blindlothern
Hervorzuheben ist noch, doh alle neuen
dreipoligen Mono-Normbuchsen mit
zwei Blindlochern versehen sind, so dal)
an derartige Mono-Rundfunkgerate
ouch Stereo-Tonbandgerate angeschla::-
sen werden konnen. Diesen wird namlich
ein Kobel mit 5 poligen Steckern mit-
gegeben, welches ouch Kir die Verbin-
dung mit einem Mono-Rundfunkgerat
dient. Beim nachtraglichen Einbau einer
Tonband-Buchse in altere Rundfunk-
gerate sollte man daher ebenfalls nur
noch 5 polige Normbuchsen bzw. 3 polige
Normbuchsen mit Blindlochern verwen-
wenden, wie im Bild 4 dargestellt.

FM

TA- Tonbond-
Buchsen Normbuchse

-1- noel, DIN 41514
Jpohp tnrIBIondidehern oder S-poitg

rum
NF-Verstorker

Loutst-
Regler

Bild 0 Schaltung fur den Einbau der neuen
Tonbandbuchse in Mono-Rundfunkgeriite

AnschluB der 5 poligen Normbuchse bei Stereo-
Tischgeraten bzw. Stereo-Konzertschranken
Alle Stereo-Tischgerate, das sind Rund-
funkgerate mit einem vollwertigen Ste-
reo-NF-Teil, werden von vornherein mit
der neuen 5 poligen Tonband-Norm-
buchse ausgestattet. Bild S zeigt das
Anschlufnerinzipschema. Die Eingangs-
buchsen 1 und 4 (Aufnahme) sind Liber
2,2-M52-Vorwiderstande mit den NF-
Verstarkereingangen verbunden. Wie
bei den Monogeraten, so liegen diese
Abgriffpunkte direkt am Eingang. Die
abgenomrnene NF-Spannung wird also
weder vom Lautstarkeregler noch von
den Klangfarbereglern beeinfluf3t. Fur
den Anschluf) von Stereo-Tonabnehmern
ist eine separate dreipolige Normbuchse
vorhanden. Die Umschaltung zwischen
Radio und Tonabnehmer geschieht vor
den Tonband-Abgriffspunkten. Hierdurch
ist gewahrleistet, dot) sich audi dann in
einfachster Weise Schallplatten auf Band
Oberspielen lassen, wenn der Platten-
spieler nidit direkt an das Tonbandgerat
angeschlossen wird, sondern am Rund-
funkgerat angeschlossen bleibt. Das ist
z. B. durchweg bei den Stereo-Konzerl-
schranken der Fall. Wie Bild 5 zeigt,
erfolgt die notwendine Spannungszu-
fiihrung und -teilung bereits im Rund-
funkchassis des Stereo-Konzertschrankes,
wenn die Taste TA gedriidd ist, so dal,
an den Kontakten 1 und 4 die im rich-
tigen Verhaltnis reduzierte TA-Span-
nung liegt. Allerdings ist darauf zu
achten, dal, der Eingangswahler des
angeschlossenen Tonbandkoffers jetzt
nicht auf .Platte" (Zeichen 0), sondern
auf .Radio" (Zeichen Tr) gestellt wird.

FA

22k
-1

\./

Besitzt der Stereo-Konzertschrank ein
eingebautes Stereo-Tonbandgerat
(GRUNDIG TM 60), so ist beim Platten-
Liberspielen der Eingangswahler am
Tonbandgerat auf Platte" (Zeichen 0)
zu stellen, da nur in dieser Schalter-
stellung die Eingangsbuchse Radio
Platte des TM 60 mit beiden Aufnahme-
Verstarkerkanalen in Verbindung steht.
Die Spannungsteilung (der TA-Span-
nung) erfolgt beim TM 60 durdi die im
Stereo-Konzertschrank enthaltenen 2-
MS1 100-1(52-Spannungsteiler bzw. 2,2-
Mi2-Vorwiderstande.

Mochte man bei einem Stereo-Tonband-
kof f er TK 60 Schallplatten auf Band
Liberspielen, so geschieht dieses allge-
me n durch Anschluf) des Plattenspielers
an die separat vorhandene Eingangs-
buchse .Platte" (Zeichen 0) des Ton-
bandkoffers. Die notwendigen Span-
nungsteiler sind im Tonbandgerat ein-
gebaut. Der Eingangswahler wird auf
.Platte" (Zeichen 0) gestellt.

Zu Bild 5 (Stereo-Musikschrankchassis-
Anschlubbuchsen) ist noth zu bemerken,
dot) in Stellung Radio (AM FM) eine
Verbindung zwischen beiden Kanalen
hergestellt wird, da es ja vorerst noch
keinen Stereo-Rundfunk gibt. Ein weiter-
hin vorhandener Stereo-Mono-Umschol-
ter verbindet beide TA-Kanale mitein-
ander, so dab ouch Mono-Schallplatten
vol'wertig wiedergegeben bzw. auf Ton -

band Liberspielt werden konnen.

AmfFml
TA, TB

Links

TB

St

22k

=1-
2,2M

M

AM/FM

TA, TBro

Rechts

2,2M

Bild S Tonbandbuchse bei einem Rundfunk-Tischgerat mit Zweikanal-Stereo-
Versteirker

abet -3an?"-Kentrell-746Ariren bei allcn (Ton6a0geraten met acNm

GRUNDIG -AUfnahMe-Kontrollgerat AK 2 (Typ 227)
Far einige Sonderfeille kann es wOnschenswert sein, eine Aufnahme hinter Band"
zu Kontrollzwedcen abzuhoren. Aus diesem Grunde haben wir den Aufnahme-
Kontroll-Versttirker Typ 227 geschaffen, durch welchen dos Band lauft, nachdem es
den Aufnahmekopf passiert hat. Der als Adapter ausgehihrte Kontroll-Verstarker
besitzt einen Wiedergabekopf in Mumetall-Abschirmung und einen mit Transistoren
bestuckten Wiedergabeverstarker. Er ist mit einem eigenen Netzteil ausgerustet. An
dem Ausgang des Verstarkers kann wahlweise ein Kopfhorer (z. B. GRUNDIG
Magnetischer Kleinhorer Typ 206 bzw. GRUNDIG Dynamischer Kleinhorer Typ 207)
oder ein Lautsprecherverstarker (z. B. Rundfunkgerat) angeschlossen werden. Mit
dieser Neuerung konnen nun ouch Sonderwiinsche aus den Kreisen der studio-
mafyig" arbeitenden Tonband-Amateure erfiillt werden.
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Schaltung der Normbuchsen bei Tonbandgerdten
Um die Anschlufwerhaltnisse besser zu
Libersehen, bringen wir ouch von den
Tonbandgeraten Prinzipschaltungen, die
die Bilder 6, 7 und 8 zeigtan.

Mono-Tonbandgerate

Bild 6 zeigt dos Prinzipschema eines
einfachen Mono-Tonbandgerates. Hier
ist die Benutzung einer 5 poligen Buchse
noturlich nicht notwencLg. Hervorzuhe-
ben ist die Querverbindung zwischen
dem TA-Eingang (Kontakt 3 der Ein-
gangsbuchse Platte) und dem Ausgangs-
anschluly des Tonbandgerates. Hierdurch
wird gewahrleistet, dal) ouch dann
Schallplatten Ober dos angeschlossene
Rundfunkgerat wiedergegeben werden
konnen, wenn der Plallenspieler am
Tonbandgerat angeschlossen ist.

Halb-Stereo-Tonbandgerate

Audi bei Tonbandgeraten, die neben
Monobetrieb fur Stereo-Wiedergabe
eingerichtet sind (sogen. Halb-Stereo"-
Gerate) soli in Zukunft die neue 5 polige
Normbuchse angewandt werden. Wie
Bfid 7 zeigt, lafyt sich an diese Buchse
nicht nur ein Stereo-Konzertschrank bzw.
-Tischgerat (mit 5 poliger Normbuchse)
hir die vollstandige Stereo-Wiedergabe
anschlieflen, es konnen vielmehr ouch
normale Mono-Rundfunkgerate mit 3-
poliger oder 5 poliger Tonband-Norm-
buchse als Wiedergabegerate (Or den
I.nken Kanal dienen. Der im Tonband-
koffer eingebaute Endverstarker (und
Lautsprecher) dient fur die Wiedergabe
des rechten Kanals. Als zusatzlicher Vor-
zug eines derartigen .Halb-Stereo-
Tonbandgerates ergibt sich die wahl-
weise Wiedergabemaglichkeit von
Mono-Bandern in alter oder neuer
Spurlage. Derartige Tonbandkoffer ha -
ben daher grohe Bedeutung for alle
diejenicien Tonbandfreunde, welche
schon ein alferes Tonbandgzral (mit
alter Spurlage, z. B. TK 700, TK 9, TK
819) besitzen, bei einem Naukauf Ober
auf eino WiedergabernogLchkeit ihrer
alten Band;ammlung nicht varzichten
machten. Die Umsdialtung au( alte Spur -
loge erfolqt einfach durch Stellen des
Stereo-Mono-Umschallers out Stereo".

In Stellung .Mono" wird, wie ouch sonsf
bei alien Tonbandkoffern ublich, der
linke Kanal (obere Spur) wiedergageben.

Bild 8
AnschluBbuchser
bei einem
Voll-Stereo-Tonbandgerat

Bild 6
AnschIeBbuchsen
bei einem
Mono-Tonbandgerat

Die in Bild 7 gezeigte Verbindung des
Einganges Platte' mit dem Mono-Aus-
gang (linker Kanal) sorgt, wie bekannf,
dafir, daft' ouch hier der Plaftenspieler
am Tonbandgerat verbleiben kann,
wenn die Platfenwiedergabe Ober dos
nachgeschalfete Rundfunkgeraf erfolgen
soil.

volt-Stereo-Tonbandgerate
Die bereits im Bild 2 gezeigte Prinzip-
dorstellung der Buchsenanschliisse kir
Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe
zeigt Bild 8 aushihrlicher. Ein doppel-
poliger Umschalfer am Eingang gestat-
fel die Wahl zwischen Platte und Radio
als Aufnahmequelle. Eine gestrichelt
gezeichnete, an den Verstarkerausgang

angeschaltete 3 polige Buchse
kcnn bei Gersten ohne Endstufen und
Lautsprecher als Mitharausgang dienen.

Bei Koffergeraten dient sie als Mefy-
ausgang. Diese Buchse hat weiterhin
Bedeutung Kir dos Oberspielen von
Stereo-Tonbandern unter Benutzung
eines zweiten Stereo-Tonbandgerates.
Ober die Anschlufyweise beim Ober-
spielen von Stereo-Schallplatten und
Stereo-Tonbandern wurde auf den Seilen
12 -13 bereits ausfuhrlich berichtet.

Aufnahme

47k

Platte Radio

2,2M

Wiedergabe

4,7k

4,7k

r

sr

4/ I

J

Eingebouter
Lautsprecher

des
Tonbandkoffers

Bild 7
AnschluBbuchsen
bei einem
Halb-Stereo-
Tonbandgerat
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N/K/ SK
GRUNDIG Tonband-Box mit
transistorgeregeltem Motor

3000

rU/minj

2500

4,5 5 55 6 65 7 Z5 8

U, [vi

Drehzahl des transistorgeregelten Motors
in Abhdrigigkeit von der Batteriespannung

Dieses kleine batteriebetriebene Ama-
teur-Tonbandgerat hat insbesondere bei
der Jugend schnell Anklang gefunden.

Es macht ganz neue K6uferkreise erst-
malig mit den Vorzugen der Tonband-
Selbstaufnahme bekannt und hat gegen-
ober grofyeren Gersten sogar den Vor-
zug, liberall einsatzbereit zu sein.

Nicht immer befriedigend erschien die
bei der esten AusfOhrung benutzfe
Handregelung der Motordrehzahl. So
konnte es z. B. passieren, daft bei ver-
minderter Batteriespannung und ungon-
stig eingestelltem Drehzahlregler eine
Wiedergabe in richtiger Tonhohe nicht
mehr moglich war. Prinzipiell ist eine
Handregelung bei der Betriebsart Auf-
nahme" ungOnstig, denn es kann im
Gegensatz zum Wiedergabebetrieb
keine gehormalyige Kontrolle und somil
richtige Regelung erfolgen. GOnstiger
ist daher in jedem Fall eine automati-
sche Konsfanthaltung der Motordrehzahl.

Unabhangig von der Betriebsspannung
(in bestimmten Grenzen) und der Be-
lastung soil sich der Motor stets out eine
vorgegebene Drehzahl selbstfatig ein-
regeln. Dieses konnte prinzipiell z. B.

durch einen Fliehkraftregler geschehen,
der eine mechanische Abbremsung in
Abhangigkeit von der Drehzahl vor-
nimmt. Derartige Regler, wie sie z. B.

friiher bei nahezu alien Schallplatten-
Laufwerken benutzt wurden, haben
allerdings den Nachteil, dal) eine relativ
hohe Leistung allein zum Bremsen be-
notigt wird, fur die Antriebskraft also
verloren geht.

Giinstiger sind daher elektrisch arbei-
tende Regeleinrichtungen. Audi diese
beruhen auf dem Prinzip der Fliehkraff-
regelung. Sich zentrifugal bewegende
kleine Gewichte sfeuern hier jedoch
keine mechanische Bremse, sondern be-
wegen einen Kontakt, welcher derart in
den Motorstromkreis eingefOgt ist, daft
sich Ober eine Motor-Magnetfeldbeein-
flussung eine konstante Drehzahl ein-

stellt. Ein derarliger Kontakt offnet und
schlieht side in scnneller Folge. Man
konnte ihn unmittelbar in den Haupt-
stromkreis des Motors legen. Dieses Ver-
fahren ist prinzipiell durchaus anwend-
bar, hat aber den Nachteil, dal) uber
den relativ empfindlichen Kontakt er-
hebliche Strome fliel3en m0f3ten, wodurch
sich im ungunstigen Falle e n frazeitiger
Verschleify der Kontakte ergeben kcnn.

Durch Einschaltung eines Transistors IMO
sich hier ein wesentlicher Fortschritt er-
zielen. Schaltet man mit dem Flichkraft-
schalterkontakt des Motors die Basis
(Steuerelektrode) eines Transistors, so
1641 sich erreichen. daf) nur ein kleiner
Bruchteil der zu regetnden Leistung Ober
den Sdtalter flief3t, wahrend der Haupt-
anteil vom Transistor getragen wird.

Beim Niki' aber den Fliehkraft-
schaltkontakt nu ca. 2,5° o des Motor-
stromes. Hierdurch ergibt sich eine hohe
Lebensdauer des Schaltkontaktes.

Im Motorstromkreis liegt ein 22 -0 -Wider -
stand (R18). Diesem sind die Elektroden,
Emitter und Collektor eines Transistors
OC 602 spec. (T 5) parallelgeschaltet.
Der FliehkraftscFalter liegt zwischen Ba-
sis und Collektor und verbindet diese in
mehr oder weniger schneller Folge mit-
einander. Die Entsforung des Motors
wird durch je zwei Ferritperlen in den
beiden Zdleitungen sowie durch einen
5 000-pF-Kondensator erreicht.

Die automatisthe Regelung halt die
Motor-Drehzahl derart konstant,daS sich
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die durch die B-Betrieb-Gegentakt-End-
stufe bedingte, von der Aussteuerung
abhangige Stromaufnahme der Versteir-
kung sich nicht mehr ungunstig auf den
Motorlout auswirken kann.
Ab Fabr.-Nr. 39 351 wird an Stelle des
Ovallautsprechers ein neuer Rundlaut-
sprecher verwendet, der eine klangliche
Verbesserung brachte.

Als Zubehor zum Niki" ist ouch ein
kleines Netzanschluf5gerat herausge-
kommen. Es IWO sich an Stelle des Ge-
hause-Unterteils beim Niki verwenden,
bildet mit diesem somit eine geschlos-
sene Einheit. Alle Verbindungen werden
automatisch durch Kontaktfedern her-
gestellt. Ein Spannungswahler erlaubt
den Betrieb bei 110 - 220 Volt.

Bild unten: NetzanschluBgerat zum NIKI. BeimSeitenansicht des NIKI mit Buchsen fur Autobatterie-AnschluB (oben) unc Rund unkor schluB (unten) Aufsetzen des NIKI werden alle VerbindungenBei der neueren Ausfiihrung des NIKI wird ein Rundlautsprecher verwendet automatisch hergestellt.

gegenilber der Bezugs-Batteriespan-
nung von 6 Volt bei Abfall bis auf 4,3
Volt nur eine maximale Drehzahlvermin-
derung von 3 0,is einstellt. Bei h6herer
Batteriespannung als 6 Volt ergibt sich
z. B. bei 7 Volt Spannung (frische Bette-
rien) eine Drehzahlsteigerung urn nur ca.
1 °'0. Aber ouch bei wesentlich hoheren
Spannungen, wie sie sich z. B. an einer
Autobatterie wahrend des Ladevorgan-
ges ergeben, bleibt die Drehzahlabwei-
chung im Bereich von ca. 2,5 °/o.

Durch die automatische Drehzahlrege-
lung des Motors ist nun ouch dafur ge-
sorgt, dab selbst bei Batterien mit nicht
mehr sehr niedrigem Innenwiderstand

Yernsek-Seruice
Ein wichtiges Kapitel:

Intercarrierbrumm - UnterdrUckung durch
richtigen Abgleich des Ratiodetektors

Wenn bei unseren K -Gersten (Rundfunk-Fernseh-Kombina-
tionen) ein Schnarren und Brummen des Fernsehtones auf-
treten sollte, so ist ein genauer Abgleich des Ratiodetektors
im Fernseh-Ton-ZF-Teil erforderlich.
Bekanntlich ist der Ratiodetektor bei den K -Gersten mit
Germaniumdioden bestockt. Diese haben neben verschie-
denen Vorteilen leider die Eigenschaft, nicht unbedingt
vollig identisch in ihren elektrischen Werten zu sein. Die
absolute Gleichmafsigkeit ist aber von grofster Bedeutung
far eine einwandfreie Begrenzerwirkung des Ratiodetektors.
Aus diesem Grunde sind nahezu elle Germaniumdjoden-
Ratiodelektoren mit einem einstellbaren Serienwiderstand
versehen.
Dieser Trimm-Widerstand wird in der Fertigung auf optimale
UnterdrOckung eingestellt. Wahrend der Betriebszeit des
Gerates kann es sich jedoch ergeben, dot) Diodenanderun-
gen ein Neueinstellen des Unterdriickungstrimmers erforder-
lich machen. Wird dieses nichl beachtet, so kann dos Inter-
carrierbrummen in unzulassiger Weise ansteigen.
Wie gleicht man nun auf die optimale BrummunterdrOckung
ab, ohne grofsere Hilfsmittel zur Verfugung zu haben?
Zuerst wird bei empfangenem Sender dos Ratiofilter ab-
geglichen. Das Gerat soil dabei betriebswarm, also ca.
15 ... 20 Minuten in Betrieb sein. Ein Gleichspannungs-Mefy-
instrument, z. B. H & B Multavi, wird zwischen Mefspunkt M 4
des Ratiofilters (oben auf Filterhaube) und Rundfunkchassis-
Masse geschaltet. Zuerst wird der Anodenkreis (II; unterer
Kern) verstimmt. Der Ratiokreis (I; oberer Kern) w:rd nun
auf maximalen Zeigerausschlag des Voltmeters abgeglichen,
anschlief3end der Anodenkreis (II; unterer Kern) auf Maxi-
mum nachgezogen. Der Widerstandstrimmer (R 325; 5 1(52;

Becher-Seite) soli sich hierbei etwa in Mittelstellung befinden.
In einer Musikpause wird nunmehr der Widerstandstrimmer
auf dos deutlich ausgepriligte Brumm-Minimum eingestellt
(ein leichtes Vor- und Zurilckdrehen von dieser Stelle mut,

jeweils einen Brummanstieg hervorrufen). Es empfiehlt sich
auberdem, den Anodenkreis durch geringfilgiges Verdrehen
des Kernes (nicht mehr als eine Umdrehung) nach dem
Geh6r auf Brumm-Minimum nochmals nachzuziehen.
Welchen Einfluts eine genaue Einstellung des Serienwider-
stcrndes auf die Storunterdriickung hat, wurde erst kurzlich
in der Funkschau, Heft 14,1959, Seite 339, graphisch der-
gestellt.
Wenn bei Gersten mit einstufigem Ton-ZF-Verstarker mit-
unter ein leichtes Intercarrierbrummen wahrnehmbar ist,
empfieliit es sich unbedingt, vor sonsrgen Abgleichversuchen
gehorrnafyig den Anodenkreis des Ratiofilters (in diesem
Fall der obere Kern) durch leichtes Verdrehen des Kernes
auf Brumm-Minimum nachzustellen. In den weitaus meisten
Fallen duffle hiermit die erwunschte Brummtre heit erreicht
werden.

® 22 1,
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VIERSPUR
vreuter liteyribtiN ofer rove6oevrot-re4wi4

Zur Messe in Hannover 1959 stellte GRUNDIG die Vierspur-Technik vor.
Welche Vorteile sie bietet, soil unser nachfolgender Beitrag zeigen

1. Doppelte Spieldauer
Doppelte Spieldauer bei gleicher Band-
lange - daran wird jeder zuerst den -
ken, wenn er von Vierspur hart. Das
stimmt. Es steckt aber noch mehr da-
hinter.

2. Bessere Wiedergabegate gegenaber
niedrigerer Bandgeschwindigkeif
Bringen wir einmal den Faktor Bandver-
brauch mit der erreichbaren Wieder-
gabequalifat in Beziehung. Hier stelit
sich beim Vierspurverfahren ein eindeu-
tiger Vorteil heraus:
Bei gleichem Bandverbrauch ergibt sich
mit einer Bandgeschwindigkeit von 9,5
cm/sek. eine bessere Wiedergabegate
als bei Zweispur-Betrieb mit einer Band-
geschwindigkeit von 4,7S cm/sek. Diese
Tatsache ist von grahter Bedeutung.
Die bessere Wiedergabegute ist durch
alle die bekannfen Vorteile gegeben,
die mit hoheren Bandgeschwindigkeiten
verbunden sind. Das sind vor allem bes-
sere Gleichlaufeigenschaften, Verringe-
rung von storender Amplitudenmodula-
tion sowie Verbesserung des Frequenz-
umfanges, ohne dal, abertriebene Ent-
zerrungen notwendig sind.

3. Programmwahl durch Spurumschalter
Dariiber hinaus ergibt sich bei Vierspur-
betrieb (in Mono) noch der Vorteil der
Programmauswahl, da bei gleicher
Bandlaufrichtung von einer Spur zur
anderen umgeschaltet werden kann.
Bei Aufnahmebetrieb laf3t sich zuerst
Spur 1 aufzeichnen und im zweiten
Durchlauf in gleicher Laufrichtung nach
Umschalten des Spurwahlers eine zweite
Aufzeichnung unabhangig zu der ersten
hinzufagen (Spur 3). Dieser Umstand
bringt far die Vertonung von Schmal-
filmen einen besonders zu beachtenden
Vorteil, da bei der Wiedergabe beide
Spuren zusammengeschaltet werden
konnen.

4. Getrennte Aufnahme - gemeinsame
Wiedergabe wichtig far Schmalfilmver-
tonung
Auf Spur 1 kann zuerst die Unter-
malungsmusik aufgezeichnet werden.
Synchron mit dem Lauf des Films laf3f
sich nun auf Spur 3 (gleiche Laufrichtung)
die weitere Aufsprache hinzufagen,
gegebenenfalls untershitzt durch Ge-

rauscheinblendungen aber ein Misch-
pult. Hat man sich einmal versprothen,
oder sollte eine Einblendung nicht gleich
richtig geklappt haben, so ist die oft
in miihevoller Arbeit auf Spur 1 durch-
gefuhrte Aufzeichnung im Gegensatz
zum Betrieb mit einer Tricktaste nicht
verloren. Es wird einfach auf Rucklout
geschaltet und schon laf3t sick die zweite
Spur (Spur 3) korrigieren. Bei der end-
gultigen Wiederqcbe wird der Spur-
Sc-halter so gestellt, dal) beide Spuren
zusammengeschaltet werden, also als
einheitliche Tonaufzeichnung abgespielt
werden. Diese nachtragliche Mischung
laf3t eine nachtragl.che Anderung einer
der beiden Spuren zu. Vierspurgerate
finden daher bei Tonschmalfilm-Ama-
teuren besondere Beachtung.

S. Vorhandene Bander in internationaler
und alter Spurlage abspielbar
In Stellung 1 -2 wird in internationaler,
in Slellung 3 -4 in alter Spurlage wie-
dergegeben.

inds

111111111
Z miciS

Spur 1

Spur 3 A
Bandloufrichtung Bandanfang

Spur 2
cinds

Spur 4
'Inds B

Bandanfang

Bandanfang bei
umgedrehter Spule

6. Aufgenommene Bander auf Gersten
aller Systeme abspielbar

Mit Vierspurgeraten konnen nicht nur
Vierspuraufnahmen, sondern ouch Ban-
der, die nach den iiblichen Doppelspur-
verfahren bespielt wurden - ganz
gleich, ob sie internationale oder alte
Spurlage aufweisen - abgespielt wer-
den. Ebenso konnen auf Vierspurgeraten
(Spuren 1 und 2) aufgenommene Bander
auf Gersten fur normale Doppelspurauf-
zeichnung wiedergegeben werden. Mit
dem TK 54 lessen sich auf3erdem Vier-
spur-Stereo-Tonbander abspielen.

An Vierspur-Tonbandgerate kann audi
der GRUNDIG Dia - Steuer - Automat
sono-dia" Typ 271 angeschlossen wer-
den. Dieser benutzt die untere Viertel-
spur far die Steuerimpulse, so daf3 zwei
getrennte Spuren bei Verwendung von
Viertelspurgeraten far die Vertonung
zur VerfUgung stehen.

Spur Spa It

i Spt. Lena nfa ng
A oben

2 Spule umgewendet
B

oben

3 Sot. le northing
A unten

4 Spule umgewendet
B

unten

Oberer Spelt

1

a

S guru mscha Iter

(Soule- u flgewendet,

D (nur bei Wiedergabe)
4- 3 hp rr.114,1nr14,1,1

2 + 4 (Spule umgewendet)
zusammengeschaltet

>-

Unterer Spelt

"o

4
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Dieses neue GRUNDIG Tonbandgercit,
vom ersten Tag an auf unserem
groken Messestand in Hanno-
ver alien Besuchern vorgefUhrt,
bildete unter den Tonbandfreunden des
Messegesprach. Ohne spUrbare Quail-
tatsverschlechterung werden hie( durch
Vierfach-Spur die Bandkosten halbiert.

Gleichzeitig aber bieten sich Vorteife,
die besonders der Schmalfilm-Amateur
sehr zu schatzen weik und auf welche er
schon lange gewartel hat: Getrennte
Vertonung zweier Spuren unter Abhor-
moglichkeit der zuerst vertonten Spur
beim Vertonen der zweiten Spur sowie
Zusammenschaltung (Mischen) der bei-
den Spuren bei der endgiiltigen Wieder-
gabe.
Die nachstehend gebrachten Auszugs-
schaltbilder veranschaulichen diese
Funktionen deutlich.

Bild 1 zeigt die Spurumschaltung, also
die Wahl zwischen den Spuren 1-3 und
2-4. Beim Aufnehmen der zweiten in
gleicher Richtung laufenden Spur (also
Spur 3) 1a131 sich des auf Spur 1 Aufge-
zeichnete Ober einen auhen anschlieh-
baren kleinen Verstarker zur Orientie-
rung mithoren. Zu diesem Zweck wird
des Horkopfsystem I (obere Spur) auf
eine besondere Buchse geschaltet, wenn
auf die zweite Spur (Schalferstellung
Spur 3-4) geschaltet worden ist, wie
Bild 2 zeigt. Die Obersprechdampfung
ist naturgemak gering, reicht jedoch kir
die beabsichtigten Mithorzwed(e aus.
Urn einen einfachen und billigen Iran-
sistor-Vorverstarker direkt anschliehen
zu konnen, liegt auf der 5 poligen Aus-
gangsbuchse noch eine negative Gleich-
spannung, die als Spannungsabfall in
der Minusleitung des Anodenstrom-Ver-
sorgungsteiles gewonnen wird. Sie dient
zur Stromversorgung des Mithorverstor-
kers.

Sollen beide getrennt aufgenommenen
Tonspuren zusammen wiedergegeben
werden, so wird lediglich der Spurum-
schalter auf D" gesfellt. Es sind, wie
Bild 3 zeigt, dann beide Horkopfe in
Serie geschaltet.

TK 24
Der preisgiinstige GRUNDIG
VIERSPUR-Tonbandkoffer

Spur 1.2

Spur 12
rls

ophp:

Spur 3,
("Item.
KupfspoP

schkopfe

Kontelde dl,w1,b3:
beppochntle
ScholfittUung r Wiedergabe

Aufnahme

HF-
Generator

Bild 1 Vierspur-Schaltung bei Aufnahme und Wiedergabe

Transistor- Abhorverstorker
Verstarker Typ 226

Kleinharer
Typ 206

Scholistellung
., Spur 1,4-

(Milhormeglktektil
Spur I Pr... Spurn

Bild 2
Gleidneitiges Abhoren der etsten Spur beim Besprechen der swelter' Spur

Platte
(60 mV an 1 Mai

Radio
(Eingang

2,4 mV an 44 Ictl
Ausgang

mV an 10 kS21

Bile! 4
Buchsenplatte on der
Koifer.Ruckseite

Spur 1,2

Koptspon)

Spur 3,4
funftrer
KepIspolt)

Erdbuchse

SchaltersteIlung

(Beide Spuren
rusemmen)

Mikrofon
(1,2 mV an 1,5 MST)

Ausgange
(Lautsprecher
Abhoryerstorker)

Bild 3
Gleichzeitige Wiedergabe
beider Spuren

mom+
Gesamt-Schaltbild
TK 24
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 S
tereo-T

ischgerate
m

it G
egentakt-B

aB
-E

ndstufen
Im

 N
euheitenprogram

m
 der diesjdhrigen T

ischgereite heben sich besonders einige
T

ypen ab, die O
ber einen S

tereo-N
F

-T
eil verfO

gen. D
iese V

oll-S
tereo-T

ischgerate
sind so aufgebaut, dah sie ouch ohne Z

usatzlautsprecher eine beachtliche R
aum

-
K

langw
irkung biefen. F

O
r echte stereophonische W

iedergabe IO
W

 sich cf!e
A

bsfrahl-
basis durch A

nschluh eines Z
usatzlautsprechers m

iihelos erw
eitern.

B
ekanntlich m

ul) die S
challeistung der

B
asse befrachtlich iiber der der hohen

F
requenzen liegen.

D
aher w

urde die
S

chaltung des N
F

-V
erstarkors so aus-

gelegt, dal) sich fiir die tiefen F
requenzen

(unferhalb 300 H
z) eine vollw

ertige G
e-

gentaktschalfung m
it hoher A

usgangs-
leistung ergibt. D

rei S
chaltungs-G

rund-
ziige sind dazu erforderlich:
1.

E
in zusatzlicher

G
egenfakt-A

usgangsabertrager,
2.

eine P
hasenum

kehrstufe und
3.

eine
feste V

erkopplung der tiefen
F

requenzen unm
iffelbar am

 E
ingang

des V
erstarkers.

D
er G

ogentakt-A
usgongsubertrager be-

kom
m

t durch P
arollelkondensatoren nur

die
tiefen

F
requenzen zugefuhrt,

die
m

ittleren und hohen F
requenzen stehen

also ungeschw
acht den A

usgangsuber-
fragern dor beiden S

eitenlaufsprecher
zur V

erfugung.
In einem

 der V
ersfarkerkanale liegt die

P
hasenum

kchrstufe. S
ie besitzi den V

er-
starkungsfaktor eins. U

rn fur die S
eifen-

lautsprecher w
ieder P

hasengleichheit zu
erreichen,

ist
einer der S

eitenlautspre-
cher um

gepolt angeschlossen. H
ierdurch

w
ird fur die m

ittleren und hohen F
re-

quenzen die W
irkung der P

hasenum
-

kehrsfufe auf einfathste W
eise elim

iniert.
U

rn ouch bei S
tereo-W

iedergabe eine
einw

andfreie
G

egentaktw
irkung

der
B

asse zu erzielen, m
U

ssen die durch die
S

tereoaufzeichnung bedingfen P
hasen-

und
A

m
plifudenunterschiede

zw
ischen

beiden K
analen aufgehoben w

erden.
E

ine B
eeintrachtigung der S

tereo-W
ir-

kung findet dabei nicht
staff, da F

re-
quenzen unter 300 H

z vom
 m

enschlichen
O

hr nicht m
ehr geode' w

erden konnen.
D

ie B
ahverkopplung besteht aus zw

ei
T

iefpassen in T
-S

chaltung, die die O
ber-

sprechdam
pfung der tiefen F

requenzen
auf N

ull bringen.
D

ie R
-C

-G
lieder (in T

-S
chaltung) liegen

gekreurt
geschaltet

zw
ischen

beiden
T

A
-A

nschliissen und den V
erstarkerein-

gangen. S
ie sind so dim

ensioniert, daf)
die fO

r die S
tereow

irkung w
icht:ge O

ber-
sprechdam

pfung der m
ittleren und hohen

F
requenzen

nicht
beeintrachtigt

w
ird.

W
ahrend diese

fiir
die B

asse bis auf
0 dB

 zuruckgeht, betragt sie bei 1000 H
z

ca. 20 dB
 und ist som

it giinstiger als die
U

bersprechdam
pfung von

P
latte

und
T

onobnehm
er. M

it der V
erkopplung der

B
asse ergibt sich gleichzeitig eine K

om
-

pensation von R
um

pelgerauschen.
Z

um
 V

erstandnis der W
irkungsw

eise der
T

-G
lied-K

reuzschaltung betrachten w
:r

zunachsf
die V

erkopplung der
B

asse
vom

 linken auf den rechten K
anal.

D
ie T

iefen w
erden vom

 linken K
anal aJf

den rechten K
anal durch den T

iefpah in
T

-S
chaltung R

 25, C
 50 und R

 29 gebrachf.
B

edingt durch die S
pannungsteilung des

R
C

-G
liedes entsteht jedoch ein S

pan-
nungsverlust, so dal) die B

asse vom
 lin-

ken K
anal nicht

in
gleicher H

alle am

A
M

6h

FM
6k2,2M

P
17

T
A

-B
uchse:

1
=

 rechfer K
anal

3
linker K

anal

lO
n

C
O

rechfen V
ersfarkereingang auf-

froten. D
iese U

ngleichheif w
ird

nun dadurch ausgeglichen, daf3
m

an die B
asse fur den linken

K
anal im

 gleichen V
erhaltnis

dam
pff.

E
rreichf w

ird dieses
durch ein H

ochpahglied, be-
stehend aus K

ondensator C
 47

und dem
 nachfolgenden E

in-
gangsw

idersfand des V
ersfar-

kers. D
urch entsprechende D

i-
m

ensionierung der T
iefpahver-

kopplungsglieder und der A
n-

kopplungskondensaforen
er-

zielt
m

an eine
S

pannungs-
gleichheit der B

asse, ob sie
nun nur auf dem

 linken oder
dem

 rechten K
anal oder bei-

den K
analen zugleich erschei-

nen. S
om

it ist die B
edingung

fur eine vollw
irksam

e G
egen-

takt-S
teuerung der B

asse ouch
bei

S
tereobefrieb

gegeben.
D

er
hinter

C
 47

liegende
W

iderstand sefzt sich aus einer R
eihen-

P
arallelschallung von R

 29, C
 50, R

 25
und dem

 E
ingangsw

idersfand bider
K

anale zusarnm
en.

S
inngem

af) gilt das gleiche fur die V
er-

kopplung vom
 rechten auf den linken

K
anal

sow
ie

for
die

entsprechende
S

pannungsgleichhaltung.
D

ie E
ndstufe ist m

it drei A
usgangsuber-

fragern ausgestattet, dem
 G

egentakt-
U

bertrager fiir den B
af)lautsprecher und

zw
ei M

ittel-H
ochfon-O

bertragern W
it. die

S
eiten- bzw

. S
tereo-Laufsprecher.

D
ie G

erate basitzen im
 N

orm
alfall drei

eingabaute
Laufsprecher.

D
iese

sind
nicht nur in B

ezug auf die S
fereor:chfung,

sondern auch unterschiedlich in der A
b-

sfrahlung des F
requenzum

fangas w
:rk-

sam
. W

ahrend die fur die S
tereow

irkung
w

ichtigen m
ittleren und hohen F

requen-
zen von den S

eifenlautsprechern abge-
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strahlt werden (linker Kanal = linker
Seitenlautsprecher, rechter Kanal
rechter Seitenlautsprecher), werden die
nicht mehr richtungswirksamen tiefen
Frequenzen von einem auf der Front-
Schallwand angeordneten gemeinsamen
Bal3lautsprecher abgestrahlt. Die Tren-
nung der Frequenzbereiche liegt unge-
fahr bei 300 Hz. Durch diese Aufteilung
konnte es ermoglicht werden, dal) alien
drei Lautsprediern die optimal mogliche
Leistung zugefahrt wird. Der NF-Ver-
starker arbeitet bei den Geratetypen
4006, 4016, 4017 und 4019 mit zwei EL 95.

Die in den Anodenkreisen der Rohren
liegenden Ausgangsubertrager fur die
Seitenlautsprecher haben einen grof3en
Luftspalt, so dal, sich der gewOnschte
Tiefenabfall ergibt.

Trotz der sehr wirtschaftiichen Endrohren
EL 95 verfugen die GRUNDIG Stereo-
Tischgerate dank der Gegentakt-Baf3-
verstarkung Ober ein auf3ergewohnliches
Klangvolumen. Die drei grof3ten Stereo-
Tischgeriate (5016, 5017 und 5019) sind
sogar mit 2 x EL 84 Gegentakt-Verstar-
kern in gleicher Schaltungsart ausge-
stattet.

Im Normalfall lafyt sich bereits ohne An-
schluf, von Zusatzlautsprechern eine
wirkungsvolle Wiedergabe von Stereo-
Schallplatten erzielen, wenn man bei
der Aufstellung des Geri:ides fur eine
Reflektion der Seitenlautsprecherschall-
abstrahlung sorgt. Dieses ist z. B. dann
gegeben, wenn man dos Gerat in die
Ecke eines Resumes stellt. Urn aber fur
alle vorkommenden Verhaltnisse eine
optimale Wirkung zu erzielen, selbst in
grof3en Raumen, sind Ober Steck-Um-
schalt-Buchsen Zusatzlautsprecher an-
schliel3bar. HierfOr kommen vor allem
die GRUNDIG Raumklang-Strahler in
Frage. Daruber hinaus k6nnen praktisch
alle Arten von niederohmigen Mittel-
Hochton-Lautsprechern verwendet wer-
den, wenn sie mit dem GRUNDIG 7-Pol-
Stecker versehen sind. Da jeder Seiten-
kanal mit einer Anschluf3buchse versehen
ist, kann ein Zusatzlautsprecher beliebig
links oder rechts angeschlossen und
aufgestellt werden. FOr den Anschluf3
eines Mono-Zusatzlautsprechers ist ein
weiteres Buchsenpaar vorhanden. Ledig-
lich bei dem kleinsten Typ (4006) in der
Serie der Stereo-Tischgerate beschrankt
sich der Stereo-Zusatzlautsprecher-An-
schluf, out den linken Konal.

Verbreiterung der Basis
durch einen GRUNDIG
Hi-Fi-Raumklang-Strahler
Einwandfreie
Stereo-Wirkung!

Urn Ungleichmal3igkeiten der Zusatz-
Lautsprecheraufstellung oder der raum-
akustischen Verhaltnisse ausgleichen zu
konnen, besitzen die Stereo-Tischgerate
einen Balanceregler. Schaltungstechnisch
liegt er zwischen den Kothoden der
beiden HF-Vorrehren und regelt deren
Gegenkopplungsgrad. Da die Gegen-
kopplungsspannungen von den Sekun-
darwiddungen der Mittel-Hochton-Aus-
gongsubertrager abgenommen werden,
wirkt der Balanceregler nur auf die or-
tungsfahigen Frequenzen. Eine Unsym-
metrie der Gegentaktsteuerung bei den
Kasen wird somit vermieden.

Wie in den grof3en Stereo-Konzert-
schranken, so sind ouch Bab- und Hohen-
regler auf beiden Kanalen wirksam.

Eine Besonderheit der Schaltungstechnik
bei den Gersten 4016, 4017 and 4019
sei nosh genannt: Auch bei Rundlunk-
empfang kann die Taste .Stereo" ge-
druckt werden. Hierdurch stellt sich ein
zu Oblichen 3 -D -Gersten verstarkter
Raumklang ein. In Schaltstellung
.Mono' (Stereo -Taste ausgelost) ergibt
sich dagegen eine mehr frontal gerich-
tete Schallabstrahlung, do in diesem
Fall zu den 0,1-!tF-Kondensataren, die
parallel zur Primarseite des Baf3-Aus-
gangsObertragers liegen, Kordensatoren
von 10 nF in Serie geschalet werden.

Ferner erfolgt am Eingang des Verstar-
kers eine Verbindung zwischen beiden
Kanalen. Beim 5019 ist ein zuscitzlicher
Hochton-Lautsprecher out der Front-
Schallwand bei Mono-Betrieb in Funk-

Voilendung der Stereophonic
beim Tischgerii,

durch zwei GRUNDIG
Hi-Fi-Raumklang-Strahler

Stem, ouch ohne Zusatzlautsprecher
Die Wanda des Raumos reflektieren den Scholl
und verbreitern die Basis

Lion, der fur eine allseitige Hohenab-
strakilung sorgt. Dieser 16f3t sich jedoch
mittels Tastendruck in seiner Wirksam-
keit abschwachen, so dab sich auch mit
diesem Gerat bei Mono-Betrieb (z. B.
Rundfunk) eine verstarkte Raumklang-
wirl.ung erreichen 16131.

Selbstverstandlich sind alle GRUNDIG
Stereo-Tischgerate mit der neuen 5-
poligen Stereo-Tonband-Normbuchse
ausgestattet. FOr den Anschluf3 von
Stereo-Plattenspielern ist die bekannte
dreipolige Normbuchse vorhanden, Die
Schaltung ist so ausgefunrt, dal} sich
auch dann Stereo-Schallplatten auf
Band Oberspielen lassen, wenn der
Stereo-Plattenspieler am Rundfunkgerat
angeschlossen ist. 12-kit-Endkopplungs-
widerstande sorgen dafOr, dab keine
Beeintrachtigung der Tonband-Wieder-
gabe erfolgt, wenn gleichzeitig ein
Plattenspieler angeschlossen ist, dessen
Ausgang (in Ruhestellung) kurzgeschlos-
sen ist. Der Ausgang der Tonbandgerate
ist bekanntlich niederohmig (4,7 kit), so
dal, die 12-kit-Widerstande keine nach-
teilige Belastung darstellen. Anderer-
seits verursachen sie als Vorwiderstande
beim Platfenspielen keine Dampfung,
do sie in Serie zu den ohnehin erforder-
lichen 2,2-Mit-Vorwiderstanden liegen,
die mit den Eingangswiderstanden des
Tonbandgerates (47 kit) die notige
Spannungsteilung der TA-Spannung vor-
nehrnen. Ober alle Besonderheiten der
Verbindung Rundfunkgeral-Tonband-
gerat wurde in unserem Beitrag auf den
Seiten 15 ... 17 bereits auslithrlich be-
richtet.
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Nachdem wir im vorigen Heft bereits
auskihrlich zwei neue Volltransistor-
Reisesuper (GRUNDIG Micro -Transistor -
Boy und GRUNDIG Music -Transistor -
Boy) beschrieben haben, kannen wir uns
beim Taschen-Transistor-Boy II auf die
Erwahnung einiger Besonderheiten be-
schranken.

Der neue Taschen-Transistor-Boy unter-
scheidet sich rein auherlich durch seine
langgestreckte Form. Hierdurch konnte
eine grohe Linearskala sowie eine Ian-
gere und somit wirksamere Ferritstab-
Antenne eingebaut werden. Letzteres
macht sich durch eine hohe Empfangs-
leistung bemerkbar.
Durch Einbau eines winzigen Knebel-
schalters mit 2 Umschaltkontakten kann
jetzt ouch der kir Europa bedeutsamste
Teil der Langwelle, der sich von 260 bis
145 kHz erstreckt, empfangen werden.
Die Bedienungselemente fur Abstim-
mung, Lautstarke und Wellenbereich-
umschaltung sind an der rechten Schmal-
seite so angeordnet, daf) eine Verstim-
mung oder ein unbeabsichtigtes Ein-
schalten in der Tasche kaum maglich ist.

Ciotsere eutew *eisest4per

kurze
Fezritstab - An fenne

frOher

zB Toschen- Transistor- Boy 1758

3. Teil:
Taschen-Transistor

Boy 11/59
(Mittel- und Langwelle)

Der Lautsprecher ist auherlich wohl gleich
geblieben, hat aber eine verbesserte
Membrane erhalten, die den akusti-
schen Wirkungsgrad erhoht.

Schliehlich bigten wir nods die vom
Micro -Boy her bekannte Umschaltbuchse
fur Kopfhorerbetrieb ein.
Das aus zwei Schalen bestehende Ge-
house ist enorm stabil und laht sich recht
bequem zum Batteriewechsel affnen. Die
gut ablesbare Linearskala stellt eine
Zierde der Frontseite dar. Der beweg-
liche Anzeigeteil besteht aus einem be -

4. Teil: Music -Transistor -Boy 59 E mit Kurzwellenbereich

Die KW-Mischstufe und ihr Abgleich

Die Kompensotionsglieder L 1, C u, R
haben den Zweck, ein Mitziehen des
Oszillators beim Vorkreisabgleich zu ver-
hindern. Man schlief3t je ein Rahrenvolt-
meter (Mef)bereich 5 - 500 mV) an den
Emitter des OC 171 und an den heif)en
Punkt des Vorkreises an. Die Signal-
spannung wird iiber eine der Fuhpunkt-
kapazitat der Teleskopantenne entspre-
chende KapazitEit von 10 pF der Anten-
nenbuchse zugefiihrt. Bei eingedrehtem
Vorkreistrimmer wird zunachst der Os-
zillator an den Abgleichpunkten 5,5 und
12,5 MHz abgeglichen. Es folgt der Ab-
gleich des Vorkreises bei 5,5 MHz. Auf
12,5 MHz werden abwechselnd C 41 und
R i so eingestellt, daf) die Oszillator-
spannung am Vorkreis ihren Minimal-
wert annimmt. Eine nochmalige Einstel-
lung des Oszillator-Trimmers ist meist
erforderlich. Anschlief)end stellt man den
Vorkreis-Trimmer auf optimale Eingangs-
empfindlichkeit ein, wobei Kompensa-
tion und evil. der Oszillatortrimmer noch-
mals korrigiert werden miissen. Nun ist
noch eine Korrektur des Vorkreises bei
5,5 MHz und nach Abtrennung des Rah-
renvoltmeters vom Vorkreis bei 12,5MHz
erforderlids. Die am Emitter zu messende
Oszillator-Spannung soil am Anfang
des KW-Bereiches 170 mV, im weiteren

Bereich 200 mV nicht Ubersteigen, sonst
mul) ein entsprechender Dampfurgs-

Mischstute des
Music -Transistor
Boy 59 E

ISO1711111111.1411111111111111111111111111111

lone
Ferritsfab -Anlenne

Dodurch hohere Emplangsleistung

jetzt

z 8 Toschen-Transistor-Boyll /59
Micro -Transistor -Boy 59

druckten Polyesterband, dos sich z. B.
als ziemlich unverwiisflicher Trager bei
Tonbandern bereits bestens bewahrf hat.
Die Schaltung - selbstverstandlich in
gedruckter Monier - entspricht etwa
der des bereits ausfuhrlich geschilderten
Micro -Boy. Mit 100 mW ist die Aus-
gangsleistung der Grahe des Gerates
und der Kapazitat von 4 hintereinander-
gescholteten Transistorzellen angemes-
sen. Den voluminasen Klang verdankt
der Empfanger seinem akustisch optimal
ausgelegten Gehause und der schon
erwahnten Membranverbesserung.

widerstand parallel zur Oszillatorspule
gelegt werden. W. Buhs

All
CI 509n

 lOpf -71V 0,58rnA

6ezeicArteta
ScnalIshillurr9:
Mi9.1.6ede

aMi = Kurzwelle
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ZF
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rur
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5. Teil: GRUNDIG Teddy -Transistor -Boy 11/59

fez Dell-cizansistez-UKW -7eisesupez
Dieser zur Messe Hannover 1959 erschienene Alltransistor-
UKW-Reisesuper weist eine Reihe von Schaltungsbesonder-
heiten auf.
Durch Einbeziehung des Transivors im UKW-Mischteil und
im IF-Verstiirker sind Anodenbatterien oder Gleichspan-
nungswandler OberflOssig geworden. Die Stromaufnahme
des Teddy -Transistor -Boy 11/59 ist so gering, doh sich mit
einem Satz Monozellen eine Betriebsdauer bis zu 303 Stunden
ergibt. Das Gera, !dist sich ouch an eine Autobatterie
anschlielten.
Trotz der hohen UKW-Empfindlichkeit von 0,5µy zcichnet
sich die Schaltung durch eine aukerordentliche Stabilitiit
und Sicherheit gegeniiber Streuungen der Transisloren aus.

Der Teddy -Boy 11'59 ist der erste voll-
transistorisierte FM -AM -Super mit nur
acht Transistoren. Obwohl der Aufwand
bei dem neuen Gerat geringer ist als
bei den bisherigen tragbaren UKW-
Rundfunkempfangern mit Gemischt-
Beshickung (Rahren und Transistoren),
kornte die Empfangsleistung gegenuber
dem bisher Gewohnten merkl di ver-
bessert werden. Durch die Anwendung
der bewahrten Druckschaltungs-Technik
wurde eine hervorragende Ubersichtlich-
keit und leichte Zuganglichkeit der Bau-
teile und Schaltelemente erre;cht. Da
auch dos Druckfastenaggregat vollstan-
dig in die Druckschaltung einbezogen ist,
konnen Fehler durch abgerissene Spu-
lenanschlosse, beschadigte Spulen, falsch
verlegte Leifungen usw. kaum mehr auf-
frefen. Durch diese Konstruktionen in
Verbindung mit der gegenuber Batterie-
rohren wesentlich gralyeren Lebensdauer
der Transistoren kann bei dem Teddy -
Boy 11 59 eine bisher bei Batterie-AM-

Bild 2
Teddy -
Transistor -Boy
II 59
bei geiiffneter
Riickwand

Bild 3 UKW-Mischteil mit Transistor OC 171

FM-Rundfunkempfangern unerreichte
Be -iebssicherheit erwartet werden
1m UKW-Mischfeil wird nur ein einziger
Traisistor OC 171 als selbstschwingender
M;cher verwendet. ')
Vc 1 der Antenne gelangt die Empfangs-
sp :nnung iiber die Symmatrierleitung
und den Anpafyfrimmer C 1 an den Ein-
gangskreis, der durch den 10-pF-Dreh-
koridensator abgestimmt wird. Durch
enfsprechenden Abgleich von C 1, C 3
und der zugehorigen Selbstinduktion
wird im Werk mit Hilfe von modernsten
Mefmeraten Leistungs- und Rauschan-
possung eingestellt. Der durch den 4,5-
pF-Drehkondensator C 6 abgestimmle
Kreis ist ein Saugkreis fur die Oszillator-
frequenz. Durch diesen im Gleichlauf mit
de Vorkreis- and Oszillator-Abstimmung
befindlichen Oszillator-Saugkreis wird
die Grundwellenstarstrahlungs des Os-
zillators unterdriickt, von aufyen kom-
mende oszillatorfrequente Starungen,

') Eine Vorstufe mit nachfolgendem selbst-
schwingendem Mischer win -de zwar theoretisch
eine etwa um den Foktor 1,8 bessere Grenz-
empfindlichkeit ergeben, aber dafiir eine urn die
Verstarkung der Vorstufe geringere Eingangs-
spannung vertrogen. Dies wurde bei Anwesen-
hei von storken UKW-Sendern zu erheblichen
Funktionsstorungen fuhren, gegen die ouch eine
Regelung der Vorstufe keine Abhilfe bratichte.
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BiId 4 Chassis des Volltransistor-UKW-Reisesupers

die zu einer Mitnahme des Oszillators
fiihren konnten, beseitigt und die gegen-
seitige Beeinflussung von Oszillator und
Vorkreis vermieden. Der UKW-Transistor
OC 171 arbeitet sowohl fur die Ein-
gangsfrequenz als ouch fur die Oszil-
latorfrequenz in Bosisschaltung. Der
Gleidirichter E 25 C 5 dient zur Stabili-
sierung des Kollektorstromes, damit der
Oszillator im Bereich von 9 ... 4,5 Volt
Batteriespannung sicher schwingt.

Auf die Mischstufe folgt ein dreistufiger
FM-ZF-Verstarker . Dieser arbeitet mit
der Frequenz 6,7 MHz, wodurch eine
hohere Verstarkung als bei 10,7 MHz
gewahrleistet ist.

Alle drei FM-ZF-Verstarkerstufen sind
mit Tronsistoren OC 170 bestOckt. Da die
erste Stufe eine etwas grof3ere Verstar-
kung als die beiden folgenden hat, ist
sie mit einem Schraubtrimmer C 25 neu-
tralisiert.
Die Neutralisation der beiden folgenden
ZF-Stufen ist fest und so ausgelegt, daf3
bei Austausch der Transistoren keine
Selbsterregung eintreten kann. Die Ver-
stimmung der Kreise beim Transistoren-
wechsel ist so gering, im allgemei-
nen nicht einmal ein Nach-Abqleich er-
forderlich ist. Der Neutralisafionskonden-
satorjeder der beiden Zwischentrequenz-
stufen ist out die Platte gedruckt und
dient sowohl zur Neutralisation des 6,7-
MHz- als ouch des 460-kHz-FM-ZF-Ver-
starkers. Bei den beiden letzten Stufen
des ZF-Verstarkers ist ouch beim Iran-
sistorwechsel keinerlei Nochneutralisa-
tion erforderlich.
Die gleichstromseitige Einreqelung des
ZF-Verstarkers wird lediglich bei AM-
Betrieb durchgefUhrt und stimmt dann
ouch for FM volt und ganz. Getrennte
Einregelungen bei FM erUbrigen sich
somit. Die FM -Demodulation erfolgt mit
einem vollwertiqen Ratiodetektor, wo-
bei R 27 zur Einstellung der optimalen
AM-Unterdriickung dient.

Im Mittel- und Langwellenbereich wird
der erste OC 170 in selbstschwingender
add itiver Mischschaltung verwendet.
Durch geeignete Dimensionierung dieser
Stufe ist erreicht, dal, stark einfallende
Mittelwellensender unverzerrt empfan-

1

gen werden und keine Storungen ver-
ursachen konnen. Der AM-ZF-Verstarker
(460 kHz) ist zweistufig. Seine 9-kHz-
Selektivitat betragt ca. 1:250. Durch
zweckmaf3ige Wahl der Filterdaten
konnte die sonst bei MW-Transistor-
geraten Obliche Dampfungsdiode ent-
fallen, wodurch ouch die Regelschaltung
unkritischer wurde. Trotzdem 1st die Re-
gelung auf3erst wirkungsvoll. Der ZF-
Transistor OC 170 III arbeitet fur die
Regelspannung als Gleichstromverstar-
ker in Kollektor-Basisschaltung. Daher
braucht der Empfangsgleichrichter nur
eine kleine Regelleistung abzugeben.

Das letzte AM-ZF-Filter wirkt nicht als
zweikreisiges Bandfilter, sondern als Ein-
zelkreis. Der Gleidirichter E 25 C 5 dient
zur Stabilisierung der Basisspannung
und damit des Kollektorstromes der
Transistoren OC 170 II und OC 170 III.
Durch diese Mafmahme wird die Ver-
starkung des Zwischenfrequenzverstar-
kers von der Batteriespannung unab-
hangig.

Am Niederfrequenzteil ist bemerkens-
wert, daf3 der erste Transistor OC 71 in
Kollektorbasisschaltung arbeitet. Durch
diese Schaltung wird ein hoher Ein-
gangswiderstand des Niederfrequenz-
teiles erreicht. Mit dem Gleichrichter E
62,5 C 5 wird der Kollektorstrom des Trei-
bertransistors OC 71 betriebsspannungs-
unabhangig gemacht. Der ebenialls
betriebsspannungsunabhangige Emitter-
strom dieses Transistors erzeugt durch
Spannungsablall am Regler R 39 eine
betriebsspannungsunabhangige Basis-
vorspannung fUr die beiden Endtransi-
storen. Die beiden Heil3leiter dienen zur
Temperaturstabilisierung. Die Ausgangs-
leistung der Gegentakt-Endstufe betragt
bei 9 V Batteriespannung 0,4 ... 0,5 W.

Die in diesem Aufsatz angestrebte ob-
jeklive Besdireibung des Gerates ver-
pflichtet uns, ouch den einzigen iiber-
haupt feststellbaren Minuspunkt zu er-
wahnen: Im Langwellenbereich, etwa
von 200 kHz bis 150 kHz rauscht die mit
einem OC 170 bestockte Mischstufe etwas
starker als eine Batterie-Mischrohren-
stufe. Der OC 170 hat eine so hohe
Grenzfrequenz, dal) (Or ihn 150 kHz so-
zusagen noch Niederfrequenz ist und er
daher zum Funkelrauschen neigt. In der
Praxis durfte dos starkere Rauschen
kaum storen, da im Longwellengebiet
der auf)ere Storpegel durch atmospha-
rische Storungen usw. stets grof3er ist als
der innere Storpegel des Gerotes.

Die Funktionen der Einstellregler
Da Tronsistoren grof3ere Streuungen als
Rohren hoben, sind in Transistorgeraten
verschiedene Hilfsregler (Trimm-Konden-
satoren und Trimm-Widerstande) vor-
handen, die in der Fertigung optimal
eingestellt werden. Im allgemeinen 1st
ein Nachgleich bei Service-Arbeiten
nicht erforderlich.

An den Trimmelementen des UKW-
Mischteils soil ouch nach Austausch des
Transistors OC 171 nicht gedreht werden.
In den meisten Fallen geniigt es, den
Trimmer C 9 so nachzustellen, dal) der
Oszillator bei 4 ... 5 Volt Batteriespan-
nung iiber den ganzen Bereich schwingt.
Die Neutralisation der 1. FM-ZF-Stufe
macht keine Schwierigkeiten. Man
schlielyt einfach einen Me4sender an den

Bild 5 Blick auf die gedruckte Schaltung und den Funffach-Drehkondensator
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Bild 1
GRUNDIG Fernsehkamera FA 40

Als Bildaufnahmerohre wird im neuen
Fernauge FA 40 wie bei den bekannten
industriellen Gersten das Resistron,
eine Rohre vom Vidicontyp, verwendet.

Die Rohre zeichnet sich aus durch beson-
ders kleine Abmessungen, einfachen
Aufbau und relativ niedrigen Preis. Auf-
losungsvermagen und Lichtempfindlich-
keit sind so, daf3 sich mit dem Resistron
Fernsehbilder erzeugen lassen, die den
vom Fernsehrundfunk her bekannten in
der Oualitaf nicht nachstehen. Die mitt-
lere Lebensdauer stimmt erfahrungsge-
ma4 etwa mit derjenigen einer Fernseh-
bildrohre Oberein.

Arbeitsweise des Resistrons
Der im Strahlerzeugungssystem fokus-
sierte und magnetisch abgelenkfe Elek-
tronenstrahl schreibt auf der lichtemp-
findlichen Schicht des Resistrons ein dem
Bildformat entsprechendes Zeilenraster.

Wahrend der Pause zwischen zwei Ab-
tastungen durch den Elektronenstrahl
stellt sich fur jeden Bildpunkt auf der
Schicht ein elektrisches Potential ein, das
von der Entladezeitkonstante des Bild-
elementes bzw. von der je nach Beleuch-
'ung unterschiedlichen Leitfahigkeit der
Schicht abhangig ist. Bei der Abtastung
tindet der Elektronenstrahl daher an
jedem Bildpunkt einen je nach Lichtein-
wirkung mehr oder minder entladenen
Kondensator vor, dessen Ladung er wie-
der erganzt und dabei gleichzeitig das
Bildsignal in Form eines Ladestromes
liefert. Der liditempfindlichen Schicht ist
eine lichtdurchlassige gut leitende Elek-
t-ode unterlegt, von der d'e Signal-
strome abgenommen werden. Betriebs-
mal3ig mossen der Strahlstrom, die Fo-
kussierung und die Vorspannung der
Signalelektrode des Resistrons richtig

bas new
GRUNDIG

7cznattge
FA40

Die Fernsehkamera fur das
Heim -Studio, anschlief3bar
an jeden normalen Fernseh-
empfiinger

Bereits seit Anfang 1954 stellt GRUNDIG
Fernsehithertragungsgerate fUr industrielle
Anwendung, bekannt geworden unter dem
Namen Fernauge-, her. Inzwischen haben
mehrere hundert Anlagen im praktischen

Einsatz ihre Bewahrungsprobe bestanden. Die hohen An-
forderungen, die durch die besonderen Verhaltnisse im
Industriebetrieb bezUglich Betriebssicherheit und Lebens-
dauer gestellt werden, waren nur durch Verwendung hochst-
quolifizierter Bau'eile zu erfUllen. FUr normale Betriebs-
bedingungen wurde nun, gestlitzt auf die langjahrige
Erfahrung, eine vereinfachte und aufserst preisgUnstige
Fernsehkamera entwickelt, deren Bedienung durch den Ein-
bau einer Automatik denkbar Ieicht ist, wobei zur Bild-
wiedergabe jeder normale Fernsehempfanger verwendet
werden kann.

e'ngestellt sein. Diese Einstellung erfolgt
beim neuen Fernauge FA 40 vollauto-
matisch. Da sich durch Variation der
pos;tiven Vorspannung der Signalelek-
trode die Lichtempfindlichkeit des Resi-
strons in gewissen Grenzen verandern
Idf3t, bewirkt die Automatik fur die Vor-
spannung der Signalelektrode, do sie
auf konstantes Bildsignal steuert, eine
,Adaption" der Kamera an die jeweilige
Objektbeleuchtung. Die Automatiken fiir
St-ahlstrom und Fokussierung haben die
Aufgabe, den einmal als optimal einge-
stellten Wert Ober lange Betriebszeiten
konstant zu halten.

Gerateaufbau
Das Fernauge FA 40 besteht aus der
Aufnahmekamera und dem zugehorigen
Netzgerat, das Ober ein 12 adriges
Kobel mit der Kamera verbunden ist.
Dieses Verbindungskabel ist an der
Kameraseite mit einer Steckverbindung
versehen und hat norrnalerweise eine
Lange von 5 m. In Sonaerfallen ist eine
Verlangerung auf 10 m moglich. Das
Netzgerat ist sehr klein gehalten, eine
Aulstellung in der Nahe der Kamera
diiifte daher fast immer moglich sein.
Wegen der magnetischen Streuung des
Nwzfransformators ist es jedoch nicht
ratsam, Kamera und Netzgerat unmittel-
bar nebeneinander zu stellen, da dies
zu Bildverzerrungen fiihren wiirde. Das
hocht-equente Ausgangssignal, das dem
Fernsehempfanger zugefiihrt wird, ist an
einer Koaxialbuchse auf der Ruckseite
der Kamera abzunehrren. Normaler-
weise ist die Kamera mit dem Objektiv
Quinon f = 25 mm; 1:1,5 ausgerUstet, es
sing jedoch ouch beliebige andere Ob-
jektive kir 16 mm Schmalfilmformat ver-
wendbar, sofern sie mit Gewinde fOr C-

Fassung versehen sind. Bei Verwendung
eines ReduzierstOckes konnen ouch Ob-
jektive fUr Kleinbildformat (24 x 36 mm)
benutzt werden. (ReduzierstOcke fur
Gewinde M 42 x 1 konnen mitgeliefert
werden.) Zur Einstellung des gewunsch-
ten Bildausschnittes ist die Kamera mit
einer Visiereinrichtung ausgerOstet.

Als Zubehor zur Kamera ist ein stabiles
Stativ mit aufgesetztem Kino-Neiger
lieferbar, so wie es fur Schmalfilm-
Kameras bereits gebrauchlich ist.

Grundstitzliches zur Schaltung

Das von der Aufnahmerohre gelieferte
Bildsignal wird in einem 5 stufigen Breit-
bandverstarker (Bandbreite 5 MHz) ver-
starkt sowie mit Austast- und Synchron-
impulsen gemisdit. Der Verstarker ent-
halt eine Aperturentzerrung, die in ihrer
Wirkungsweise etwa dem aus den
GRUNDIG Fernsehgeraten bekannten
Klorzeichner entspricht. Ferner ist eine
getastete Schwarzsteuerung eingebauf.
Das Ausgangssignal des Versfarkers
wird dem HF-Modulator zugefuhrt, der
in zwei Ausfiihrungen, namlich fur Band
and fur Band II, eingebaut werden kann.

Innerhalb des Bandes kann dann jeweils
der gewunschte Fernsehkanal eingestellt
werden (Abgleich, keine betriebsmi5f3ige
Einstellung). Die Auswahl des Fernseh-
kanals wird zweckmal3ig so getroffen,
daf3 keine Oberschneidung mit den art-
lich vorhandenen Fernsehsendern mog-
lich ist. Es ist dabei jedoch zu bedenken,

vom Fernauge ein HF-Signal mit
zwei Seifenbandern geliefert wird, das
heif3t, man mul3 darauf achten, dal, ouch
der untere Nachbarkanal &Moth unbe-
legl ist. Unter diesen Voraussetzungen
kann das vom Fernauge kommende HF-
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Signal ouch wahrend der Sendezeiten
der ortlichen Fernsehsender am Anten-
neneingang des Empfangers liegen.
Durch einfache Kanalumschaltung am
Empfanger kann dann dos jeweils ge-
wUnschte Bild (Fernauge oder Sender)
sichtbar gemacht werden. Die Vertikal-
impulse werden aus der Sinusspannung
der Netzversorgung abgeleitet, dadurch
ist eine gute Frequenzkonstanz gewahr-
leistet. Durch verschiedene Umformun-
gen werden der Sagezahn-Ablenkstrom,
der Austastimpuls und der Synchron-
impuls gewonnen.

Als Horizontalimpulsgenerator wird ein
stabilisierter Blocking-Oszillator verwen-

Bild 2 Die Kabelanschliisse beim FA 40

det. Der Horizontal-Ablenkstrom wird
in ahnlicher Weise wie im Fernsehemp-
fanger erzeugt. Audi hier werden durch
Impulsfomung Austast- und Synchron-
impuls aus dem vom Blocking-Oszillafor
gelieferten Mutterimpuls gewonnen.
Je ein Rohrensystem wird fur die Stabi-
lisierung des Strahlstroms und der elek-
trischen Scharfe sowie fijr die automati-
sche Einstellung der Signalplattenspan-
nung (Empfindlichkeitsautomatik) ver-
wendet. Dadurch ist eine betriebsmafyige
Einstellung elektrischer Regler iiberflus-
sig geworden.

Der Ansaluls des Fernsehempfangers
Das Ausgangssignal des Fernauges ist
so beschaffen, daf) es von jedem nor-
malen Fernsehempfange (CCIR-Norm)
verarbeitet werden kann. Allerdings ist
zu beachten, dal) dos HF-Ausgangs-
signal eine Spannung von 0,5 V an 60 t
hat, wahrend ein Fernsehemptanger
meist nur Spannungen von maximal
20 mV Obersteuerungsfrei aufzunehmen
vermag. Es ist also notwendig, dot) dos
HF-Signal ausreichend gedampft wird.
Dies geschieht mehr oder weniger (je
nach Type und Lange) durch dos zwi-
schen Empfanger und Kamera liegende
HF-Kobel. Nimmt man einmal an, dal)
als Speisespannung fur den Fernseh-
empfanger mindestens 0,5 mV und hoch-
stens 20 mV gebraucht werden, dann
darf die maximale Signaldampfung bei
60 dB (7 Neper; Spannungsverhaltn.s
1000:1) und die minimale Dampfung
bei 28 dB (3,2 Neper; Spannungsver-
haltnis 25:1) liegen. Aus der abge-
bildeten Tabelle kann fur einige ge-
brauchliche Kabeltypen die maximal
und minimal zulassige Kabellange ent-

nommen werden. Bei Unterschreitung
der Minimallange muf) am Emplanger-
eingang ein Abschwacher (Spannungs-
teiler aus ohmschen Widerstonden) vor-
geschaltet werden, die Maximallange
laht sich nur bei Zwischenschaltung eines
geeigneten Anfennenverstarkers Ober-
schreifen. Selbstverstandlich kann dos
Ausgangssignal des Fernauges ouch in
eine schon vorhandene Gemeinschafts-
antennenanlage eingespeist werden, so
dal) out alien angeschlossenen Emp-
fangsgeraten dos aufgenommene Bild
sichtbar gemacht werden kann.

Auf keinen Fall ist es jedoch zulassig,
dos HF-Signal drahtlos durch Anschal-
lung einer Antenne zu Obertragen. Hier-
zu ware eine Sendelizenz der Bundes-
post erforderlich. Die fur eine hoch-
frequente Ausstrahlung vorgesehenen
Frequenzbander sind 430...440MHz ftir
Amateur-Fernsehen" u. 440... 460 MHz
for ,,Nichtoffentliches Fernsehen".

*kr

Bild 3 Netzteil zum FA 40
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Bild 4 Blockschalfschema der GRUNDIG Fernschkamera FA 40
Die ausfiihrliche Schaltung des Fernauges FA 40 vereiffentlichen wir im nachston Heft der Technischen Informationen.
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Amateur - Fernseh-
lizenzen werden auf
besonderen Antrag
vom Bundespost-
ministerium erteilt.
Fur den Empfang
der Sendungen wer-
den zusatzlich zum
handelsablichen
Fernsehgerat enI-
sprechend dimensionierte UHF-Einbau-
oder Vorsatzgerate benutzt.
Falls gleichzeitig zur Bildabertrogung
Ober eine Kabelverbindung ouch eine
Tonabertragung gewiinscht wird, so ver-
wendet man hierzu zweckmahig einen
Rundfunkempfanger als Wiedergabe-
gerat, an dessen Tonabnehmerengong
ein geeignetes Mikrofon mit passender
KobeMange angeschlossen wird. Als
Mikrofon-Vorverstarker laht sich ein
Tonbandgerat verwenden.

Hinweise zur Aufnahmetechnik
Als Voraussetzung far ein gutes Fernseh-
bild muh ebenso wie bei der Fofogrofie
auf eine ausreichende Beleuchtung des

Blick in die GRUNDIG Fernsehkamera FA 10
Sandfiche Bauteile und Einstellregler sind auf den senkrecht
ongeordneten Chassisteilen leicht zugcinglich

aufzunehmenden Objektes geachlet wer-
den. Die minimale Beleuchtung, die noch
tragbar ist, hangt naturlich von den
Eigenschaften des verwendeten Objek-
lives ab. Serienmahig ist dos Fernauge
mit einem Objektiv hoher Lithtstarke
(1:1,5) ausgerastet, so dais bereits bei
einer Beleuchtungsstarke von 200 Lux
ein brauchbares Bild erzielbar ist. Der
Zusammenhang zwischen erforderlicher
Objektbeleuchung und relaiiver Offnung
des Objektives ist aus der Abbildung
ersichtlich. Auf fotografische Verhaltnisse
abersetzt kann folgender Anhaltspunkt
gegeben werden: Die Beleuchtung am
Objekt ist ausreichend, wenn bei der
Blendenaffnung des Kameraobjekfives

Bild 6 Verstarker- und Hochfrequenzmodulatorteil (HF-Generator links oben; Abschirmhaube entfernt)

und Filmempfindlichkeif 17 10 DIN eine
Belichtungszeit von ' bis ' to Sekunden
erforderlich ware. Diese Angabe ermag-
licht die Kontrolle der Objektbeleuch-
fung mit einem gebiauchlichen Belich-
tungsmesser. Ebenso wie bei der Foto-
grafie ist es ouch bei der Fernsehauf-
nahme wichtig, doh Gegenlicht vermie-
den wird. Auch Nebel und Dunst min-
dern die Bildqualitat, so wie es dem
Fotografen aus seiner Erfahrung be-
kannt ist.
Bekanntlich hangt die erzielbare opti-
sche Tiefenschi5rfe von der relotiven
Offnung des Objektives ab, man mull
also bemaht sein, zur Erzielung einer
grohen Tiefenscharfe die Objektivblende
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so welt zu schlieben, wie es die jeweilige
Beleuchtung des Aufnahmeobjektes ge-
rade erlaubt. Selbstverstandlich muh der
Entfernungseinstellring des Objektives
enfsprechend der Objektentfernung wie
aus der Fotografie bekannt ebenfalls
eingestellt werden. Mit HiIle der am
Objektiv angebrachten Tiefenscharfen-
skald kann man den zu der gewahlten
Blendeneinstellung gehorenden Scharfe-
bereich leichf ablesen.

Der gewiinschte Bildausschnitt wird mit
Hilfe der Visiereinrichtung eingestellt. Es
ist zweckmqfyig wenn man sich merkt,
dal, sich die Bildgrof)e zur Objektiv-
brennweite stets so verhalt wie die Ob-

0

BiId 8
Das in der GRUNDIG Fernsehkamera FA 40
verwendete Resistron" Typ 255 in Originalgrofie

BiId 7 Die servicegerechte Anordnung der Riihren im FA 40. Durch leichte Schreigstellung der Chassis-
Oberteile ist ein miiheloser Austausch der Rahren gewahrleistet.

jektgrof3e zur Objektentfernung. Der
horizontale Bilddurchmesser ist durch
die Aufnahmerahre fest mit 12,8 mm ge-
geben. Das heilyt also, beim Normal-
objektiv mit 25 mm Brennweite verhalt
sich die Objektgrohe zur Objektentfer-
nung stets wie 12,8 : 25 0,5. Das erfaf&
Objekf 1st also immer halb so breit wie
die gewahlte Entfernung. Beispielsweise
ist also bei 2 m Entfernung die Objekt-
breite 1 m.

Urn eine Beschadigung des Resistrons zu
vermeiden, darf die Kamera insbeson-
dere bei offener Objektivblende nie-
mals direkt auf eine storke Lichtquelle

1500
Lux

1000

500

Reflexionsfaktor tj=0,3

Durchlossigkeit
der Optik ,j=0,75

0,7 1 1,5 2 2,8 4

Relative Blendenoffnung

BiId 9 Erforderliche Objektbeleuchtung zur
Erzielung von 4 Lux auf der lichtempfind-
lichen Schicht des Resistrons

Ka baltype Band I Band III

minimale minimalemaximole
Dampfung

maximale Kabellinge
Kabellfinge oh. Dampfungs-

moximale
Dampfung

moximale Kabeninge

Kobellange oh. Dimpfungs-Neper/km m oiled in m Neper/km m oiled In m

F. u. G. 0,6 12/3Z od.
Hackethal AL 0,8/3,2 L 14 500 250 30 200 130

F u. G. 1,5/6,6 7 1000 600 14 500 300

(Sonne, Fotoblitz, Scheinwerfer) gerich-
tet werden. Es ist daher zweckmafyig,
die unbeaufsichtigte oder ausgeschaltete
Kamera stets durch Aufstecken des Ob-
jektivdeckels zu schiitzen.

Technische Daten
Netzanschluh 220 V 110 V 50 Hz
Leistungsaufnahme 100 VA
Abmessungen Kamera: 135x175x290 mm
Abmessungen Netzteil: 150x170x200 mm
Gewicht Kamera: ca. 5 kg
Gewidit Netzteil: ca. 5,5 kg

Rahren- und Gleichrichter-BestOckung:
Kamera
1 Resistron Typ 255

1 E 88 CC
5 ECF 80
2 ECL 80
1 ECC 81
1 ECC 85
Netzteil
3 150 C 2

Gleichrichter:
11 Germaniumdioden OA 81
8 Siliziumdioden OA 202
2 Siliziumdioden OA 214
2 Selengleichrichter B 250 C 60
1 Selengleichrichter B 250 C 150

Ausgangssignal:
0,5 V eff an 60 52 im Bond I oder Band III
Horizontal- und Vertikalfrequenz ent-
sprechen europaischer Norm, jedoch mit
vereinfachtem Synchronsignal und ohne
Zeilensprung.

Objektivausriistung:
Steinheil Ouinon 25 mm; 1:1,5

Verbindungskabel Netzteil - Kamera:
Normallange 5 m; 12 adrig mit Tuchel-
stecker

HF-Kabel:
Normallange 10 m, Typ F & G 0,6 LZ. 3Z
mit Koaxstecker und Symmetrierglied
(Abschwacher eingebaut).

Bei Aufbau von Ringleitungen
wie bei Gemeinschaftsantennenanlagen
konnen beliebig viele Fernsehemplan-
ger angeschlossen werden.

Maximale Kabellangen konnen der
nebenstehenden Tabelle entnommen
werden.

W. Mayer
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Synchron zum laufenden Tonband steuert

(GRUnDICOSono di
automatisch den Diawechsel

Rinf Hauptvorteile zeichnen
GRUNDIG sono-dia aus:

1. Sekundenschneller AnschluB an
jedes beliebige Tonbandgerat

2. Sofortige Betriebsbereitschaft

3. Einfachste Hondhabung

4. Keine Unterbrechung des Begleit-
tons wahrend des Diawechsels

5. Eingebaute Lascheinrichtung far
beliebige Korrekturen der Pilotton-
Steuerspur

Ohne zeitraubende Einbauarbeiten larit sich GRUNDIG
sono-dia zu jecem-Ionbandgerat verwenden. Der mitge-
lieferte Haltewinkel wird einfach unter das Tonbandgerat

'.geschoben.

Vollautomatische Ton-Bild-Schau

durch GRUNDIG sono-dia.

Unser bild zeigt den Braun Paximat
"-electric in Verbindung mit der

GRUNDIG sono-dia Steuerautomatik

. and einem GRUNDIG Tonbandgerat.


