
W'unlerknile. 'j'he in/tuenee 01 Ihe knile's sharpness and dislance on 
Ihe counterknile as 1cell as lhe efJect 01 the throw lorm and 10hetting 
leere determined ,in test-stand experiments. Electronical comparisons 
wilh varoius lorms 01 knives mounled on one and the same drum 
drrpened the impressions. W hile sharpness and distance 01 the knile 
Irom the C01.tnterknile exercise a great infllLence (1Lp to 300%), 
disadvantageous efJects 01 outside u'hetted knives could ?wt be lound. 
'1'100 lonns 01 throwing knives have been lound especially suitable. 
By using l."1tivcs u'hich can easily be kept whetted and choosing the 
respective material the pou'er absorption can be reduced. lnr.reasing 
Ihe nwnber 01 the knives, lor instance Irom six to len, enables the 
mte 01 cutting to be increased to almost any rate, the nmnber 01 
?'evolutions being increased simultaneously. '1'hus the highest re
quirements wilh respecl to the rale 01 chaTging and exact cutting can 
be met !Cith. 

Kühlung gedämpfter Kartoffeln 

Bei der Konservierung gedämpfter Kartoffeln durch Einsäuern 
treten nach Feststellung des Instituts für Grünlandwirtschaft, 
Futterbau und Futterkonservierung der FAL bei Heißeinlagerung 
etwa 8 bis 10% mehr Nährstoffverluste auf als bei Einlagerung mit 
tieferen Temperaturen . Auf Anregung der DLG-:Futter- und Grün
landabteilung stellte deshalb das Institut für Landmaschinen
forschung der FAL Untersuchungen über die technischen Möglich
keiten der Kühlung gedämpfter Kartoffeln an, worüber im Jahres
bericht 1962 der Forschungsanstalt für Landwirtschaft Braun
schweig-Völkenrode kurz referiert wird. 

Aus den in Betracht kommenden Möglichkeiten wurde für die 
Versuche die Kühlung gequetschter Kartoffeln mit Luft im Gegen. 
strom verfahren ausgewählt. Luft steht im Gegensatz zu Wasser 
überall reichlich zu Verfügung; bei Wasserkühlung werden außer· 
dem Nährstoffverluste vermutet. 

Die im Institut gebaute Versuchsanlage besteht illl wesentlichen 
aus einem 8 m langen und 0,5 m breiten, glatten Förderband , auf das 
ein rechteckiger Tunnel gesetzt ist, und einem H eubelüftungs
gebläse, das Luft über das Band bläst. Im Tunnel rotieren an drei 
::;tellen Zinken walzen, die die Kartoffeln auflockern und wenden . 
Zweigeteilt ist die Anlage transportabel. 

In Vorversuchen bestätigte sich, daß die Kühlung gequetschter 
Kartoffeln wesentlich wirksamer ist als die ungequetschter. Die 
Versuchsanlage wurde auf verschiedenen landwirtschaftlichen 
Betrieben im unmittelbaren Anschluß an eine kontinuierlich 
arbeitende Dämpfa nlage mit einem Durchsatz von 2,4 tlh ein· 
gesetzt. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen waren: Es ist möglich, die 
Kartoffeln mit vertretbarem Aufwand auf 40 bis 35° C abzukühlen. 
Dazu werden etwa 10 kg Luft pro kg Kartoffeln benötigt. Zur Ab
kühlung auf 30 bis 28° C is t die doppelte Luftmenge erforderlich. 
Die Wärme wird hauptsächlich durch Lufterwärmung und durch 
Verdunstung von Wasser aus den Kartoffeln abgeführt. Das Ver
hältnis beider Arten der Wärmeabfuhr zueinander ist temperatur
abhängig. Bei nied riger Lufttemperatur sind beide etwa gleich 
stark beteiligt. Bei höherer Außentemperatur sinkt der Anteil 
der Wärmeabfuhr durch Lufterwärmung, während der Anteil der 
Verdunstungskühlung steigt. Infolgedessen ist der Kiihlerfolg 
relativ wenig temperaturabhängig. Seine Abhängigkeit von der 
Luftfeuchtigkeit muß noch geklärt werden. 

Der Einfluß der Bandgeschwindigkeit auf die Abkühlung wa r im 
Bereich zwischen 6 und 17 cm/s nicht sehr groß. Die größere 
Schichtdicke bei kleiner Bandgeschwindigkeit bewirkt eine bessere 
Ausnutzung der KühJluft. Dabei sind mehrere Wendeeinrichtungen 
erforderlich, die die Kartoffelschicht immer wieder gründlich auf
lockern und wenden. 

In einem längeren Tunnel erwärmt und sättigt sich die Kühlluft 
besser und intensiver als in einem kurzen. Will man eine derartige 
Anlage kürzer bauen, so wird man die Bandbreite vergrößern, die 
Bandgeschwindigkcit herabsetzen, vielleicht auch ein stärkeres 
Gebläse verwenden müssen. 

Der Energieauf\\'and für die gesamte Anlage hetrug höchstens 
:~,2 kW, war also niedrig. 
Die Versuche haben bewiesen, daß das gewählte Verfahren 
rentabel sein kann. Weitere Untersuchungen werden hauptsäch· 
lich von den Versuchen über die günstigste Einlagerungstem
peratur abhängen. 
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Owing to thc resulls 01 the experiments a reduced monnted drum 
cross-flow field chopper (weight 150 kg) was b1Lilt and lesled satis
lactorily with 10ilted silage, crops to be dried ami silage nwiu in the 
SlLmmers 01 1962 and 19fi3. 

Walt er G. Hr enner cl Klaus Grimm: ,> L es phenom.imes de 
coupe et de projeclion dans les ha cheus es mob 'il es a 
ta mbou'T.« 

A 1t cours des recherches, on a 1'econnn comme avantageux et examine 
plus en detail les tambowrs etroil.s dont le diam etre est plus grand 
gue la largeur. Ce type de tambour constitue un elbnent de con· 
stnlctl:on valable aussi bien po ur les pelites hache1Lses (largeur 400 nun, 
o 520 mm) que ponr les hacheuses puissantes (largenr environ 
(j00 nun, 0 750 mm.). Etant donne les sollicitations reduite.s aux· 
quelles ces lambours de coupe sont soumis, ils peuvenl etre labriques 
ri un prix de beauco1/.p inl hieur a celui des hachelLses a disques sans 
qlLe la qualite de coupe el les debits soienl inld?·ieurs. lls oIJrent en 
OlLtre l' avanlage que les couteau:r; peuvent etre at/tites de l' e.xterieur. 

Une attention particnliere doit eire consacree ci La conception des 
couteaux projeclils ainsi qll.'aux rapports entre ll'. bord des couteaux 
ct la cont1'e-lame. On a delennine pendant le.s e.ssais a1L banc I.'in
f/uence du tranchant de.s coutea1tX, de la distance des C01tteaux poLT 
rapport a la contre·lame, de la lorme a donneT aux coutp,aux en vue 
de la projection et d1t mode d'afJutage. On a acquis des connaissance.s 
phLS approlondies par la compamison eleclronique des difJerenles 
lormes de couteaux dont on agarni le me me lambour. '1'andis qu,e le 
lranchant et la distance entre le.~ couteaux el la conlre·lame ont une 
grande inflll,ence (300%) on n' a pu constater gue l' a/futage des 
couteaux de l'exterieuT ait une influence desavanla7euse. Deux 
lormes de coulemLX a projeclion se sonl montrees puticulieremenl 
avanlageuses. 

L'absorption de p'Uissanee peut are abaissee en p:!rticulier par 
l'utilisation de couteaux donll'afJutage est laeile et pM le choix d"un 
materiau approprie. On peut augmente/' a 'Volonte le nombre de 
cm.tpes en utilisant un nombre de couteau:r; plus eleve par exemple 
six ou dix et en augmentant en meme temps le nombre de tours, 
cl on peut ainsi repondre (l,UX exigcnces les plus etevees quant au 
debit et a la precision de c01Lpe. 

En pro(itant des resultats de recherches on a constmit une petite 
hacheuse a tambO'Ur porlee (450 kg de poids) el a ecoulement trans· 
versal qu.i a subi les premiers essais pendant les saisons 19U:2 eI19(;.~ 
el a ete ulilisee avec sueees POlt/' la recolte d'ensilages ltetris, de 
lourrage sec el de mais a ensiler. 

Walter G. Brenn er y Klaus Grimm: «Fenomenos de corie 
y de lanzamienlo en coriapajas de lambor en el campo.') 

En el curso de las investigacione.s se ha eehado de ver gue los tam
bores estrechos (dirimetro 1>wyor que el ancho) olreeen grandes ven· 
tajas, pOT 10 gue estos se estudianm GOn mas dclenimiento. Esla clase 
de tambore.s es un elemento cons/'ructivo de mucho Tendimiento, tanto 
paTa cortapajas pequefws (400 m.m de ancho por 520 de 0) co mo 
para cortapajas grandes de campo (aprox.600 1I!m de ancho pOl' 
7:jO 111,111. 0 ). Drbido a las solieitacione.s mus lavorables, la construe· 
cion de eslos tambores resulta baslante m<is economica; sin embargo 
no 80n por e.slo inleriores a los conoeidos cortapajas con disco de 
corle, en C1tanto a calidad de corle ni a rendimiento. Olrecen ademas 
la ventaja de gue las cuchillas se afilan lricilmente desde Iuera. 

Hay gue prestar alenci6n a la disposicirin de las cuchillas lanzet· 
doms, asi corno a la lorma de la arista del c1tchilto y al contraeorte. 
Se inve.sligar6n la in{lu.encia dd filo de corte, de la dislancia de La 
cuchilla al contracorte, Zu lorma de lanzmniento y dei afilado en el 
banco de pruebas. Comp:!mciones electrinicas de dilerentes lormas 
de cuchillas, montadas I'!n un misllto lamboT, siTvieron para pro· 
lundizar los conocimientos adquil'idos. Jl1ientrJ.s cl filo y la distancia 
I'ntre cuchillas y contracorte ar.1tsan grandes dilerencias (hasta el 
300%), no han podido a1Jreciarse desventajas PO?' causa dei afilado 
de las cuchillas desde luera. Dos /ormoLs de cuchillas lanzaderas 
demostmTon su 1ttilidad espeeial. 

EI conswno de energ'la puede red'lteirse en primer lugar con cl empleo 
de cu.chillas que se afilan con lacilidad y de maleriales convenientes. 
A'lImenlando el numero de cuchillas, p.e. de 6 a 10 y al mismo tiempo 
el numero de rotaciones, la cantidad de corles puede amnentnrse, easi 
a vol1tntad, P1tdiendo asi salislace?'8e las exigencias en wanto a 
corle exacto y al aumento de re?tdimiento. 

Los res1tltados de las investigaciones condujeron a La consll'ucci6n de 
?In pequeiio cortapajas de campo a tambor con ciTwlacion t/'ans
versal, de 450 kg de peso, COIIW lIlodelo de suplemento, con el wal se 
electuaron primeros ensayos en los veranos de 19(j2 y de 1963, consi
guiendose buenos resultrtdos en el corte de materiell manhito, seco 
y de ma.iz para ensilaie. 
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AUS DEM FACHSCHRIFTTUM I 
Grundlagen der IJandteehnik, Heft 16 

mit Vorträgen auf der 20. Tagung der Landmaschinen-Konstruk
teure, 1962. Herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. \V. BATEL, VDI; 
DIN A 4, 66 S. VDI- Verlag, Düsseldorf 1963. Preis: Kart. 12.- DM 

Dieses neuerschienene Heft, welches nach der alten Zählweise das 
20. Konstrukteurheft gewesen wäre, setzt die Schriftenreihe mit 
den Problemen Ein-Mann-Bedienung, Beschleunigungen von Fah
rern, Wirbelsäulenschäden, Belastungen von Schlepperbauteilen, 
Regelung, Trocknersystematik und Stalldungstreuer-Erfahrungen 
fort. 

Unter dem Titel "Einmannbedienung bei Rübenerntemaschinen" 
stößt C. H. DENcKER zu den Grundfragen der Automation vor. Er 
stellt fest, einer Automation landwirtschaftlicher Arbeiten seien 
wesentlich engere Grenzen gesetzt als in der industriellen Produk
tion - was einleuchten dürfte. Dann reizt er den Leser zu eigenem 
Nachdenken an mit seiner These, selbst im Endergebnis werde man 
Vollautomatisierung nur bei stationären Arbeiten erwarten 
können; bei allen ortsbeweglichen Arbeiten auf dem Feld, die 
Kontrolle und Anpassung erforderten, konzentrierten sich die 
technischen Aufgaben im Endziel auf den Ersatz des zweiten 
Mannes. Zu erwarten ist, daß manchem - nun, da die ersten 
automatischen Pflüge zu laufen beginnen, wo sogar im gleichen 
Heft RegeJsysteme zur selbsttätigen Nachführung ganzer Ma
schinen als "Voraussetzung für das Arbeiten ... vollkommen ohne 
ständige menschliche Bedienungskraft" diskutiert werden, und 
nicht zuletzt angesichts der von CHRIST dargelegten Gebrechlich
keit der menschlichen Wirbelsäule, - Zweifel kommen, ob denn 
nach Ersatz des zweiten :Mannes durch Automation der Ersatz 
auch des ersten wirklich so unmöglich sein sollte. Es war geschickt 
von DENcKER, der uns ein Forscherleben lang die breite Kluft 
zwischen dem technisch Erreichbaren und dem wirtschaftlich 
Sinnvollen vor Augen geführt hat, die Frage unter der Überschrift 
"Rübenerntemaschinen" aufzurollen; wer sich vorstellt, was an 
Erkenntnis- und Entscheidungsfähigkeit in eine Maschine hinein
gebaut werden müßte, die auf einem durchweichten Acker, wo der 
gewohnte Kausalzusammenhang zwischen Lenkausschlag und 
Lenkeffekt eines Rades sich verflüchtigt, automatisch arbeiten 
soll - und wie wohlfeil, trotz Lohnerhöhungen, ein guter Maschi
nenführer diese Voraussetzungen mitbringt -, der wird doch recht 
nachdenklich werden. Mit Konsequenz und Mut tritt DENcKER 
auch für die Aufbaumaschine - da, wo sie hinpaßt - ein; sein 
Kampf gegen das Schablonen-Denken ist jedenfalls aller Ehren 
wert. Besonderes Gewicht legt er auf die Problematik des Bunker
köpfroders, die einseitige Beaufschlagung der Erntemaschine bei 
Blatt- und Rübenernte und die notwendigen Führungshilfen, 
gegebenenfalls Servosteuerungen. 

"Senkrechte Schwingbeschleunigungen von Fahrern in Kraft
fahrzeugen, auf Ackerschleppern und selbstfahrenden Arbeits
maschinen" behandelt H. DUPUIS. Der Übergang zu physikali
schen Meßmethoden statt der physiologischen und die hierdurch 
ermöglichten Daten der auf die Fahrer der verschiedenen Fahr
zeug arten bei typischen Betriebszuständen wirkenden senkrechten 
Schwingbeschleunigungen nebst ihren Häufigkeitsverteilungen 
sind für die Konstrukteure sicherlich von Wert; vielleicht noch 
mehr der Hinweis auf die für menschliche Körperteile kritischen 
Frequenzbereiche von vermutlich 2 Hz (Magen), 4-5 Hz (ganzer 
Körper), 20 Hz (Kopf). Zweifelsfrei fest steht, daß der Mensch 
den bisherigen Zuständen des Schlepper betriebes auf die Dauer 
nicht gewachsen ist: die Ergebnisse - gegenüber den Fahrern 
gutgefederter Personenwagen 2-3fache Schwingbeschleunigun
gen der Lastwagen-, fast 7 fache Schwingbeschleunigungen der 
Schlepperfahrer - sind deutlich genug; weniger klar ist leider, 
was alles zu geschehen hat, damit auch der junge Mensch Dauer
fahrten auf Schleppern und 8elbstfahrern ohne körperliche Schä
den aushält. 

So informativ und dankenswert der Bericht und Film iiber "Auf
baustörungen der Wirbelsäule bei den in der Landwirtschaft täti
gen Jugendlichen im Hinblick auf das Schlepperfahren" von 
W. CHRIST auch ist, (man beachte hierzu ferner die Angaben S. Ro-
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SEGGERS über Wirbelsäulen- und Eingeweideschäden im 13. Heft 
der "Grundlagen der Landtechnik") - der Konstrukteur braucht 
letzten Endes Meßdaten über die von menschlichen Körperteilen 
noch ertragbaren Beschleunigungen nach Größe, Richtung und 
Frequenz. Die sind freilich leichter gefordert als gefunden. Wäre 
denn aber die Volksgesundheit nicht alle Anstrengungen wert, um 
diesen "harmlosen" Bereich gleichzeitig von "oben" her - durch 
verbesserte Fahrersitze und andere "kleine" Maßnahmen - und 
von "unten" her - durch Schlepper mit z. B. mehreren Achsen 
und gegenüber der Rumpfmasse radikal verminderten Rad-Einzel
massen und dgl. "große" Maßnahmen - schnell so einzukreisen, 
daß man in absehbarer Zeit herausbekommt, welche technischen 
Mindestaufwendungen zur Erreichung dieses Zieles erforderlich 
und ausreichend sind? 

Eine recht aufschlußreiche Analyse der Häufigkeitsverteilungen 
der "Belastungen von Motor, Fahrgetriebe und Zapfwelle bei 
Ackerschleppern" gibt H. H. COENENBERG. Das komplizierte 
Beanspruchungsspektrum des Schleppers in seinen vielfältigen 
Einsatzbedingungen hat natürlich deutliche Auswirkungen auf die 
Schlepperbauteile; mit der Zeit wird es zu einer Spezialwissen
schaft herauszufinden, wie man mit minimalem Material- und 
Lohnaufwand den Schlepper dem Ideal der Hersteller- Verbraucher
Beziehungen - ein Aggregat von gleicher Lebensdauer aller 
Teile - möglichst annähern kann. Die Übertragung der bei sehr 
speziellen Untersuchungen gefundenen Ergebnisse auf andere 
Verhältnisse ist in dynamischer Hinsicht oft bedenklich. Im An
schluß an frühere Arbeiten wurden besondere Kräfte- und Mo
mente-Messungen durchgeführt. Unter meßtechnischen Kautelen 
(z. B. in der Behandlung von Unstetigkeiten) und Verarbeitung 
der Rechendaten in elektronischen Rechenmaschinen gelingt die 
Synthese von Häufigkeitsverteilungen und die Feststellung der 
Streuungsanteile durch Lastschwankungen und Schwingungen 
sowie der Spitzenbeanspruchungen. Doch bleibt auch weiterhin 
eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich Definition und Abgrenzung 
der "Härte" der Betriebsbedingungen von Ackerschleppern be
stehen - und diese Unsicherheit wirkt sich dahin aus, daß schwere 
Betriebsbedingungen und ruppige Fahrweise auch solche Teile, 
die normalerweise als absolut dauerfest, bestenfalls als Verschleiß
teile zu bezeichnen sind, zum Bruch bringen können - cinc Er
scheinung, die aus "Gewalterprobungen" bereits bekannt ist. Man 
wird also noch klarer differenzieren müssen; tut man dies auf der 
Schlepper- und Landmaschinenseite, so werden sich Amplituden
spektren der Beanspruchungen gewinnen lassen, welche die Be
rechnung mancher bisher nur gefühlsmäßig behandelter Detail
probleme ermöglichen können. Noch ist die Arbeit im Fluß, aber 
das Ziel zeichnet sich bereits ab und der Nutzen ist evident: nicht 
nur die anfangs erwähnte Optimierung der Gestaltung und Be
messung von Schleppern und Landmaschinen, sondern auch 
bessere funktionelle Lösungswege sind als Frucht dieser müh
sa,men Forschung zu erwarten. 

Das große Zukunftsproblem "Regelungssysteme zur selbsttätigen 
Nachführung von landwirtschaftlichen Werkzeugen und Maschi
nen" behandelt R. TRIEL. Sein Beitrag hätte neben dem Aufsatz 
von DENcKER über die Ein-Mann-Bedienung stehen dürfen, be
handelt er doch verwandte Fragen, allerdings aus einem ganz 
anderen, aber nicht minder wichtigen und notwendigen Gesichts
winkel heraus. Von einer befriedigenden Lösung der Regelungs
probleme wird künftig vielleicht noch mehr abhängen, als wir 
heute ahnen. Die Schwierigkeiten sind jedoch beträchtlich. Es ist 
immer wieder verblüffend, wie vergleichsweise hoch die Anforde
rungen der Landtechnik an Regelsysteme hinsichtlich der not
wendigen Stellgeschwindigkeiten liegen, während die Spitzen der 
Stelleistungen mit einem Bereich zwischen 0,2 und 1 PS in einem 
gut erträglichen Rahmen bleiben. Die Untersuchungen befaßten 
sich mit Nachführungssystemen elektro-mechanischer Dreipunkt
regelung, hydrohydraulischer stetiger Rcgelung und eincr Kombi
nation von Achsschenkellenkung mit hydrohydraulischem steti
gem Reg.ler. Beim Vergleich der Leistungsfähigkeit der Systeme 
fällt die Überlegenheit der Nachführungsanlagen mit Hebelver
stellung mittels hydrohydraulischer Regelung auf, die sich auch 
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durch kleinste ~telltotzeit <1uszciehnen, die eine wesentliche Voraus
setwng fiir bmuchbare ~achfiihrung bei hoher Fahrgeschwindig
keit und kleinem Fiihlervorlauf ist_ Es wären weitere Regelungs
(Abtast-) Systeme und kinematische Anordnungen zu entwickeln 
und zu untersuchen - und diese Arbeiten sollten <1ngesichts ihrer 
Wichtigkeit für das Ganze auf keinen Fall auf die la nge Bank 
geschoben werden ! 

.Rine ,,::-i,Ystematik der Trockner für rieselfä higes Gut· , von J<'. 
LITZEN BERGER schließt s ich a n. Aus triftigen Gründen erfreuen 
sich gute System-Ü bersichten bei den Landmasehinen-I ngenieuren 
seit langem großer Beliebtheit, und so wird a uch dieser Heitrag 
interessieren. U m der Vollständigkeit willen hätten mei nes E r
achtens <1uch Walzen trockner ihren Platz in der Ü bersicht h<1ben 
dürfen, wenn sie a uch mehr für flüssiges als für rieselfii higes Gut 
gedach t waren beziehungsweise Anwendung fanden. 1m iibrigen 
vermittelt der Aufs<1tz eine gute Information; freilich beschränkt 
sich LITZEN BERGER im wesentlich darauf, ohne Kritik I1n den 
einzelnen Bl1uarten zu refericrcn. 

K. H. SCHULZE beschlicßt das Heft Illit seincm Beitrag "Techni
sche Erfahrungen mit ~talldungstreuern". Zurückblickend <1uf 
gründliche Untersuchungen an etwa 20 Fabrikaten, behande lt er 
wnächst den Sta lldungstreuer als Fahrzeug; er diskutiert das im 
Hinblick auf die Sicherheit des Schlepperbetriebes et,vas heikle 
::-itützlast-Problem und die Achslast beim einachsigen Fahrzeug; 
sodann geht er a uf den Stalldungstreuer als Arbeitsmaschine ein 
und betrachtet den Leistungs<1ufwand am Schlepper-Zughaken 
sow ie den Leistungsbedarf der Zapf welle. Nach e inem Verg le ich 
des Leistungsbedarfs von ~ehmal- und Breitstl'euern schließt 
::-;CHULZE mit der Beurteilung der Arbeitsgiite nach Streuleistung 
(Dunggabe) und Streubild und weist nach, daß der von manchen 
vermute te Unterschied im Leistungsaufwand zwischen Schm a. l
und Breitstreuer bei gleichen Entladezeiten nicht besteht , daß 
indessen im übrigen größere U nterschiede im Leistungsbeclarf der 
verschiedenen Bauart.en festzustellen sind. Die Akribie der Bericht
erstattung bereitet dcm Leser - obwohl das Thema keine Voraus
setzungen dafür zu bieten scheint - einen hohen ästhetischen 
Genuß und ist auch insofern mustergültig. F. ]-'ll'hr 

Schlcppcr-Prüfb('richt für dic Landwirtschaft 

Das Schlepper-P rüffeld des Kuratoriums für Technik in der Land 
wirtschaft (KTL) hat soeben seinen ersten " Bericht für die Lalld
wirtschaft" herausgegeben. Dieser neue "Bericht fiir die Land
wirtscha ft" ist e ine Auswertung des i:iehlepper-Prüfberichts und 
seiner technischen Daten für den Gebrauch in der praktischen 
La ndwirtsehaft_ A lle Daten, die im "Berieht fiir die La ndwirt
schaft" veröffentlicht werden, s ind im Rahmen der "Technischcn 
Prüfung" a uf dem Schlepper-Prüffeld des KTL ermittelt worden. 
Der Leiter des ~chlcppcr-Prüffe ldes , Prof. Dr.-Ing. R. FRA NIO;, 
gibt zu dem "Bericht für die Landwirtschaft" folgende Erläu
t.erung: 

.,Ackerschlepper werden vom Schlepper-Prüffeld in Darmstadt
Kranichstein flu f Prü fständen und Prüfbahnen untersucht. 
Dadurch ist man bei dcr Prüfung von der Witterung und von den 
unterschied lichen Bodcnarten und -zuständen unabhängig und 
erhält Ergebnisse, die s ich von e inem Schlepper zum anderen mit
einander vergle ichen lassen_ 

Mit dem Bericht über diese Technische Prüfung kanll der La nd
wirt Icider aber uicht a ll zuviel a nfa ngen, wenn cr sich nicht die 
"Ylühe gibt, sich in die tecllllischen Begriffe hineinzudenken. In
folgedessen hat das Sehlepper -Priiffeld Untersuchungen von 
Forschungs-Instituten und umfangreiche e igene Messungen dazu 
"erwendet, Ergebnisse der Technischen Prüfung durch Umrech
nungen in die ~prache des Landwirts und in seinc Beg riffe zu 
ii bersetzen. 

So entsteht der "Bericht für die Landwirtschaft", den wir hiermit 
erstmals veröffentli chcn . Er is t in zwei Abschnitte eingeteilt: 
Lei s tungen, die von dem geprüften 8chleppertyp erwartet 
werden können und Abmessungen und Ausrüstungen, die 
zu einer technischen Beschreibung knapp zusammengefallt sind. 
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J,cistungen 

Die Tmnsportleistungen auf der ~traße und a uf dem Acker sind 
durch das Gewicht der Anhänge last !Lusgedrückt, wobei in dem 
Begriff "Anhängelast" d<1s E igengew icht und die Nutzlast des 
Anhängers zusammengefaßt sind. Die Angaben über den Kraft
stoffv erbrauch auf der 8tra ße, die man vergleichen kann , sind 
obenso a ufschlußreich wie die auf dem Acker je nach der Trieb
radbereifung des Schleppers möglichen Anhä ngelasteIl. Der Bauer 
erkennt sofort, welcher der a ngebotenen Reifen zugfä higer ist. 
Dabei spie le n die zusätzliche Belas tung der Schleppertriebräder 
und der Luftdruck, mög lichst 0,8 atü auf dem Acker, eine wich
tige Rolle_ 

Die beim Transport von E inachsan hä ngcrn odcr angebauten 
Geräten häufig bestehenden Unkl<1rheiten wegen der zulässigen 
Gewichte werden für den Prüfungsschlepper dmch Zahlenangaben 
bcseitigt. Über die an der Zapfwelle verfügbare Leistung finden 
sich ebenso Hinweise wie über dcn hydrau lischen Kraftheber oder 
über den Mähwerksantrieb. 

Der Bauer beurteilt einen ~chlepper mit R echt danach, wie er 
mit ihm pflügen kann_ Infolgedessen werden für verschiedene 
genau beschriebene Ackerböden Aussagen über die größte erreich
bare Furchentiefe gemacht. Diese Furchen tiefe gi lt a ls Vergleichs
maßstab für die Zugfähigkeit des Schleppers_ 

Da man aber in der Praxis meist nicht so tief pflügen wird, 
werden der Schlupf der Triebräder lind die Arbeitsgeschwindig
keit beim Pflügen mit e iner e inheitlichen Furchentiefe von 20 e lll 
als wcitere Vergleichsmaßstäbe gewählt. Ein geri nger Schlupf 
lind e ine gro ße Arbeitsgeschwindigke it s ind die Ke nnzeichen fiir 
e ine gute Zugfä higkeit des ~chleppers. Bcka nntlich ist bei jeder 
Sehleppemrbeit ein gewisser Schlupf der Triebräder unvermeid
lich, der einen Vcrlust an Geschwindigkeit, an Leistung und an 
Kraftstoff bedeutet. Beim Pflügen wird man gewöhn lich etwa 12 
bis 20% 8ehlupf erreichen, keinesfalls sollte der ~chlupf 25% 
iibersch reiten. In einzelnen Tabellen über die Pflugarbeit kommen 
der Einfluß der Reifengröße lind die Wirkung des Ballastes sehr 
klar zum Ausdruck. 

A bllll'ss ungen uncl Ausrüstungen 

Hier sind die technischen Daten des ~chleppers, seines Motors, 
seiner Zapfwelle, die Gangabstufung des Getriebes und anderes 
mehr kurz beschrieben_ Es finden sich Angaben über den Kraft
heber, über die Zugvorrichtungen, über den Fahrers itz und die Be
tätigungen und schließlich über die Gewichte. In e iner weiteren 
Tabelle werden die wlässigen Gewichte je nach Bereifung so a uf
geführt, daß der Praktiker e rkennen kalln, ob der Spielra um 
zwischen dem gewöhnlichen Gewicht des Schleppers und dem 
höchstzu läss igen Gewicht auf Vorder- und Hinterachse für den 
Anbau seiner Geräte groß genug ist_" 

}'remdsprachcn an deutschen Ingenicllrschulen 
Die deu tsche Kommission für Ingenieurausbildung hält es wegen 
der zunehmenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit dcr euro
päischen Länder für dringend erforderlich, da ß die deutschen 
lngenieure a usreichende Kenntnisse in wenigstens ei ner Fremd
spmche besitzclI. Die Kommission fordert, mindestens zwei 
Fremdsprachen in den Lehrplan der Ingenieurschulen a ufzu
nehmen und d <1 voll eine Fremdsprache zum Pflichtstudien fach 
zu erklären_ 

j>'iir H eft (l/(l3 der " Landteehnischen ForschulI /;" s ind zur Ver
öffentlichung folgende B eiträge vorgesehen: 
KUIUEL ÜRLOWSIH und DA :-I WOLF : Bestimmung der beim Drei

punktanbau wirkenden Kräfte. 
NIANFRED KAHRS: Die Auslegung von Landmasehinenbautei len 

nach Lastkollektiven_ 
HAN S-JÜRGEN MATTHIES: Entwicklung und F orschung a uf dem 

Gebiete des Verdichtcns von Halmgut. 
Isn 'AN BÖLÖNI: Zusammenhänge zwischen den Kennwerten, die 

den Betriebszustand von Hammermühlen bestimmen. 
J GCHE N OEHRING: Zur Überlappung bei Schleuder-Dünger

streuern . 
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