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1. Einleitung 

Vo m VEI1 ]7ahrz""g"wcrl,,, Annahmg" w;rrl s"it Endc 1066 (1M 

FklSsiglllisl' "dl'l' Cidl"l:1nkw:1gen VOIll T~'p TE·t,F produzicrt 
1111.1 (1IISel'I'1l s"zialislis('hl'n Lant!wirlsl'l,a[lsl,cll'iehen zur V.'I '
fiigung gl'stellt (Ilildl), Um die Funldion dieses Fahrzeugl's' 
in dcr breiten Praxis ausrcil'hend hekannt zu mad10n, f"lg('n 
ansrhließcnd Hinweise für seinen Einsnlz. 

llilc/ I. Flii ss igmisllilnkwng(,ll TE'~F VOIl1 YF.B Faflrzc ugwf'l'lif' 
/\ nuahurg 

2. Verwendungszweck des TE-4F 

Dcr kopflasligc Einnchsanhänger TE·1r- (Traktorcn-Einachs· 
anhängc r·'o -t-Fliissigmist) ist (ür Transport und Vcrteilung 
von Flüss igmist (Gülle) bcstimmt, wic Cl' aus Rindc r· oder 
Srhwcincstallanlagcn mit einstrculoscr 'Haltung anf·iillt. Die 
Vorteile der einstrculoscn Haltung [ tl (2] [3] hnt uie Prnxis 
s~hne ll erkannt und mehr und meJlI' werden sogenannie 
Gülleställe gebaut. Darüber hinaus ist dcr TE-1F aber auch 
Ciir den Transport von Jauchc, Fiikalien, Sickersnft, Kliir
schlamm, \\'::rsscr fiir die Srhiidlingsbel;iimpfung- und nnd"re 
Zweckc gc(';gnet.. 

3. Beschreibung des TE-4F 

Die einzclne n Funklionselemente des TE·1F werden beSf'hrie· 
bcn lind glcichzcilig spczielle Hinweise für ihre Handhabung
und Wartung h"im Einsalz gegeben. Dab"i wird jedo(h auF 
rli c Wicdcrgnhc der Bpdicnungsanleltung vcrzichlet. 

3. t. Dos Fahrge.lell 

Hcim 1'E·I,]7 h ::rndelt es sirh um cinen kopflasligen Einachs
nnhiinger der "'·t-Klnsse wie el' auch als Kippanhänger ein· 
gesctzt wil·d. Ub('r dic Vorteile dieser Fahrzeugart wurdc 
schon berichtel [t,] ; Lesonders zcichnet sie gutc Zllgsichcrh eit 
n"s. Für FlüssigmiSl.l.::rnkf::rhrzellge ist d::rs wichtig, da sip
lriillFig IlntN Schlechtwetlerhedingllngen eingesetzt wcrd"n . 
Das nlls ahgekanLetom Stahlhlc('h gesrh \\'ci ßtc, dreieckFör· 
rnige Fahrgestell hesiL>:t Nicdcrdruckreiren, cine Druckluft
brems::rnl::rgc und wird über eine hy draulischc nubl<upplung 
nn den Traktor a ngehä ngt. D"m Fahrzp-ug iSl 1{I~i" fieserve
ra,1 bcigegebcn. Dip-ser \oVeg wllnl e vom Hcrstcller bc\yußt 
hp-schriJte n, um d"n Ansd",rfllngspr"is dcs 1l\1l' im inn"rhe
LI'i(·hliclwn Trnnsport "ingcsclzten Fahrzeugcs zu s .. "k"n, Die 
P,'ax is solllP- für ::rlle im n etl'icb vorhanllencn Eina('hs:1nhiiu
gel' ein gcmcinsn lll(,s ltes('l' \''' '':1 ,1 hCI'eithahell . 
AHsurlick1i<'h sei a n dicsf'r SI", II", ~udl ual'ftuf Ilin:.t"( · wie~ ( 11 , doß f'S lIidlL 
zu) ;issig iSI, lien TI·:-I,F hin'",!' Tral<. I.(Jl'cn zu fahrf'lI, die keine llllh
kupplung Oll e r kcitw Dl'uckluhbrcmsanlLlge b::,:siLzcn. Außerdem müssen 
die zum Einsa lz komme nde n TJ'aklo»e n mit d f' 1l richligen IIinlclTnd
re ife n II( 'sli id<.t sein (z. U. Trnkt.o f 111' 325 mil Uf'iren 11-38 uud ni('ht 
9,0''02). 

]] OcJ ISdllllc für 1.1'(: Meißell, rnslitut Iiir l.andlcdlllik 
(Direklo)' : Or, 1\, ~Itl H REf.) 
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DC'i Finh:1l1nng- cJic ~(' l' ßNling'llngcn kiinncil riir c!PI1 TF.-IjF rolg-f'ndr. 
Tra l<l ol'cn v el'w C' ncJct w('l'{kn: Tl'aktol'f'1l der ns l4-nf'ihf', fiT 3t:) lind 
HT :125, Z.-tOI' :;0, li GSO und ~ITS-'-)~. (' n .... )o lJ11d i\ITs-r,:J sind ,<:ic'"i('I1-

IIl ~iß jg mit hydl'(lulisch hclüljgl('J) Jfllhl.upplulIgCIl rtusgf'slnllcl, rür dit~ 

a nd eJ'e ll Tl':lldorcn wcn.!eJ} sie vom YEn LanJmasl'hincnhall Hall!('now 
1 .... )'gos"·III . 

lJinsichlli l'h (k,' W:1l'lung d~s F::rhrgestells sind in (kr 11<'
tl'icbs::r nlcitun g dcs TE-'oF dic 1I0twcl1<lig-cn Angab"n gell1(lcht. 
Sie umfassen in de r H::ruplsndle di .. Pflege deI' Hcifen und 
der Dl'ucklufthrcms:1nlage, 

3.2. Der Gelenkwellenanlrieb 

Dic Snug·DI'llI'kl'inl'il'hlllng ,lf's TE·'oF \\'i",1 \'0111 Traklor alls 
,ibel' eine SI::rnd:rrdg"kn],w"lk, dic ZUIl1 Fnhl'zcug milgclic
fP- l,t wi 1'(1 , :1ngP-lriehcn. Dic h"snndcrc AnOl"(lnllng rlel' Huh
Iwpplung ::r 1l1 Ein::r chsnnl"inger bcdingt :rlldl cinc entspte
"hcnd e Anordnung ucr Celenl(\velle. Im Ccgel.lsalz zu Land
maschincn, dic an dp-I' Ad, e rschienc d"s T":1I;[ol's :1ngchängt 
wN cl" n , licg t hic l' d",' ;\nhiing"ptlnkl ni,'h!. zwisdlf'n d"n I)('i
d(' n J\r""zg,,lf'nllp-n dCI' r,,,I,,n];\\'('lI,,. soncl",'n IInmilt"lhnr 
unt"l' (l e ll1 vOl'(kl'en, D:1dlll'rh lrilt bei KlIl'v"nf:rhrt "in kin,,-
1Il ::r lis('h hpclinglP-f Dl'chve rs:1 lz dCI' Celcnkwellc ein, der eil'" 
IIngll'i"hfii"l11ig-c O hP-I'II':1gIUlg dCI' Orehhp-\\'cgung n::reh sir'h 
>:icht. Oh\\'ohl dnrch di" n(lehrolgenrll' I,:'-ilri('mp-niih"rtmgllng 
(~in clas lis,'hc r !\usgki l'h di"scs l(aru::rnf"hlcrs angestrcbt wil'cl, 
empfiehlt cs sich, l)('i cingeschaltcter Gelenkwclle l,eine 
extre m st:r rkcn KIII'\'"n zu fahren, Auch h"im ncfidl"11 (!Ps 
TE·~F ist. zu bcndllcn , (laß cl ('I' Trahtor gel';)lk VOI' dem 
Fahrzcug stcht. Di e Anordnung dcr r"'knhw,,lk nlll Tr~·t,F 

zeigt Bild 2. 

3.3. Die Saug-Druckanlage des TE-4F 

Der Fliissigmistt::rnkw::rgen TE-t,F arbeitct nach dem Smlg
Drucl<prinzip . Uher die vcrschiedenen Arbcitsp,'inzipien von 
Flii ssigmisttnnl<\\' ngen wurdc schon berichtet (:'i]. Die Snllg' 
Dru ckt:rnkwnge n wurde n a ls die gceignetsten ermiltclt. Ihre 
Funktion bcruht da l':1uf, d:1ß eine Zellcnluftpllrnpc wnhlw"ise 
s::rugSC'ilig (zum nerlillcn) oder druckseitig (wm Allshl:1sen 
und V crteilen) an de n BehiilLcl' des F"hrz.~n~cs angcs .. hlosscn 
wird. Die Anordnung tier Kompresso l'cn (Zellcnvercliclltcr) 
mit der St cuereillrichtung und de m \oVassf.'r::rhschcitlel· :rm 
TE-4f' zcigt Bild 3. 

Beim TE·I,F ;vcl'den zur Erzcugung ll~r F,ir llaS Defiillf'n hzw. 
Ausblascn erfordc l'lichen Snug- lind Dl'llddllft z"'ciMelk
nwschinenkomp,'cssorp- n \'0111 T~' p nK 6:1 vel'\Hndd. 

Sie sind saug· und tlru('l;sei'Lig p::rl'::rllt-l gcsdl::rllet und I,önnen 
iibe r cinen mit Handrnd be tä ligt p- n Vicrwcgeschieber so ge
steuert werden , clnß sie e nl.wecl' ·I' de li Fahr>:eugbehiiltel' e"a
Iwiel'ell oder ihn mit Drudduft Jillien . Z"'ischcn ,kn Kom
pressore n uud dem Bchälter ist ein Wasscrahsd,eitlcr eiuge· 
b::rut, der beim Enllcercn dcs Bchiill"l's milgesnugte Fliissig
k"it :1hsehcid.-t, Tm B" hült.c l· ist am Eingang der Kompl'r' s-

Dild '2 . G('II'nllW( ' II (' n ; lIwl'drnlll ~ :-tOt ;ln:!l ·h i ill g'II' 1I Flii .... sig lllisLlallllwngC'n 
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so rc nleilllllg ein Schwimmc n 'cntth vorgeballi , das b ci vollem 
Uehii Itc r da s Uhc rlrcten q)JI Fllis,iglei 1 i 11 cl ie 1\(l nIJH'C'ssO I'l' ll 
ve rhi IH,lerl, 

Um zu ve rhilldc l'fl, lb ß die KO III ]Jrcssore n Flüssig'leile lllil 
~nsn ugel), cmp[i eld t cs s ich , nach j ed c r Fahrt dell \Vas,"'I'
nhsdwid e r nb7.nlasse ll, Von Z,'j l Zll ;>il so llt(' dnbe; konlrol
li c rt. werd e n, 0], dir :\ bl a ßlcilllllg' ni cht. v c rslop[t isl. 1)ns 
~cschicht in ein !'nrhc r Weisc dadurch, ,I"ß das 1\ hlassen dann 
dllreh ge [l'lhrt, wi ... I, w e nn illl F"hrze ugh ehiilter Druck 1""'1'<;,,111. 
Ist die AbJa ßleilull g fl ,, 'i , lblln s lrö ml allS denl \\'"sSl'rah
sch cid er D rucldufl ClU" 

Die IJ cide n Komp ressoren we rden na ch dClIl Injcl,tor]Jr'inz,ip 
nus Olbchiiltc l'll g-l'srhllli e rt, die in die Saug-lcitung jedes Kom
presso rs eillge]'''"t s ind. Bc ion Ikt l'ich iSl stLindif(' nuf dCII 
richtigen (Jlvcrl>m lldl - \\ 'ie r l' in d c I' ]1rt ri"hsleit ung 'H'g"
geben wird - z u ne'ht e n . 1m ßedarfs !'all e iSl d e I' Verhr~lII('h 

;1 n de n E in s tell schranhrll d e r lk ]' ii !t C' I' ZII l'C'g· lIlier" ll. /\01,1...1'

deIn sind di e DI'l,ü ll('I' I'cgcl m~ ißig zu r(~ illi g(' n. 1\7;) 1'11 lJll sc!'('n 
Erf,,]'nulg('ll , di~ hein! 1':inS;Jtz ein es pl'iir["hl'zC'llges gewon
lie n wurd c n, ist (;s " ,,('h fo lgcnder !\ I't einfach llIiiglich , 7. 11 

kontrollieren, oh die T,olllpl'csso ('e n 0 1 (m s<\og-en: Jk illl ne
füll cn d e r F"llI'z,('nghe]' ii !t rr wj ,'d \ '0 1' rli e .'\ns plIrrkitllllg (kl' 

K omprcsso re n rli e flach, ' Halid ge l! ' ''' c ll (lhlll" '''''''1'). Zcige ll 
sich n"{'/I klll'ze r ',e it. l i1 s j>lII'e n :-O llf eier JL""I , SO w('rden die 
KompressllI',' n ri cht ig gl'schmin !. Tl e;;o 'H/crs bei lIi(~ r1,' i gen 

Te mper:-otllr(' " is t d ie s liilldigc Kontro lle d es Oh-e rhrnllchs 
heso nde rs wi t],ti~, (h dalln d ie Cefal,l' , (hß die [\ 0 111 pr('sso 

r e n ni t ht <\ os l't' idlc ,,,l 0 1 e ..!' ::l lten , arn g riiß te ll is t. Hio " idlt
li eh d e r I\:omprcsso l'e n is t a ußrrrl e lll z u bcnchten, daß di e 
,\lltri" hske ilri <' lH e n s t,· ts di e not\\'c n'!ig'(! Srallnollg allfweisen, 

3,4, Der Fahrzeugbehälter und die Verleiteinrichlung 

Der ;J US S t" hlb lcc]' gcsch weiß te Heh ült(' l' r/ ('s 1'F.-f,F faßt 
3300 I. Fr is t: n ach r1 ~ n Brs ti mmu ngen [ ti!' DnICkp;diißc her
ges tc llt. j\rn hint.el'en un t,crc n Ende hes it.zt C I' r ine i\Iannloch
tür, di e mit r, SChl'a lll )(,ll Sc!I Il CI1 geiif!'n e t \\ 'e rd c n 1,nnn,1 Da
durch is t cs miigli th, dcn Hehi ilt er c in er Reinigllng HIHl Kon
tl'OlI e 7. 1.1 nnter7,ie]' en , D cl' Behii !t ('r besitz. t Jlinlen lln(l vorn 
Srh a ugliisc r zur Kon tl'olk d .. s FiilJ.' lallrll's. 

Am hcs('hricbe nen \Ja nnlochdcckcl h e find e t sich der dureI, 
Zugscile \ '0 11\ 'l'ral<tnr" nsit7. Cl ll S bedienl!nre Sclllwllschlnß
schieber mil dem An sd oluß j'i',\, di e S::l llgkitung- hz,,', rCIl' den 
Vert eiler. Lc tz ler c\, ist e in Prilllbl ech-V .. rtcile\', desscn .\us
trittsö lTI1Iln g dllrclt eine n ß1 cchschieb er \'c rs tellt \\'cl'den kann, 
Auell di e Stellun g d es PrnlllJl erh cs k ::lll n I'c riindcrl würdcn. 

3.5. Zubehör zum TE.4F 

ZUIl1 TE-f,F lI'il'(l ein c Sa ngscltl :1 u ch g-nr"illlr \ 'o n vier SI;1IIJ
dl' il hthc wc hrt,' n Sa llp;schl iiurh c n mit e ill er Ncnnweit e vo n 
125 mm Ull d e in C\' Liinp;e I'llll je 3000 ll1m mitgeliclc rt. Sil~ 

k ön ne ll Il'i illl'e " ,1 d,' s Trans port s 'l"!' zwei ,;e itlidl all) Fahr-
7.e Ug a ng,'br'lcht e n Tragges le Jl e ll :-obgelegt wenlen . !\nße rd r lll 
gehö rt Will 7, ,,",,hör ein mit ein e r J\1i schl a nze tte \'crsehellcr 
!\Ii~l'h sthla ll ch . Sa llgsdtliind,e a ls ::luch Misc'h schhllch \\1'n"' l] 

mit Knrda nschn ell kllpp lnngen , wie sie 1'0 1] (kn. H cgne rl'Ohrc II 
bek:lIHlt s ind , gekuppe lt. 

Fi'l\, di e BC!t:llldlllllP; d e r Sa llgschl iillch e j, t es \\·jdltig , daß s ie 
nidlt z, ll s t",.1; ;;"k ni"kt 0'1.- 1' gar durch d;JS 1':1I,,'/'eu g ühcr[al,
I'CII wl'n le n, neid es riilll,t Hllwc ige rlich /.ll Drahl.bl'üch cll im 
Schl::tuch und dnlllit z n s"i ner /.crs tÜrllllg, Außel'dclll so llten 
die SchbllellC nicht i',ber schrtrr"anligc Gruhenriinde r gelegt 
werd c n , hesnndc rs dalill "i"ht, wenn cl er Schlall ch in cine 
tide Cruhc e ingeführt lIlie l durclt sein e E igen masse stark 
helas te t \\'i ... 1. Tn di ese n 'Fü lle Il so llt e elcr Sllugschlanch llll]'ch 
in di e Gruhe grscltobcne leiterü lt n li,'h e Auflagen geslützt II'cr
d en. Es is t dara uf I.ll ::lclt ll' 11 , daß I)('i l,'l gngmbCIl llJit ein
gCIXllllc lI Hiihrwe rl,en dic Sclthuch e nicht durch die Hiil,r
werke ze rs lör l wc r'd cn. 

! Di e Fu ltl ·/.(~ '.1 gc deI' I'l'oclulaioll IDli/j ]Jcs il l:e n dic')c J\[annloe!llül' nodl 
nichL 
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Hild~. An o rdnung ti p I' Zdl C' Il\ '('nli chkl' nl< 0·1 ndl Sl r tH .. ' l'r i nr·jchrnn::; 
IImJ \V:\,,~(' .. ah:,dl (' id ('I" ;111\ TI ':-li}<' 

rldd~ . Flii ,s ig mi s ll .1 n kenl ll .1! lIlH'SlC'!l(: mit f('''l (:it1g(~ h,1\l J t'1l1 Sa ll g roh r. 

Der VCl'uinuli ngssch la uch Wird dllrch ci rl C abgefederte h-: c ll (~ 

UIILel'sti.il z t. Ein Zw::"tngs;:ln schl ~lg :'Iur dCl' r~llll'h.1hn s ich ert d elI 
rid lli p:t'n St.1 l1d or l !lrs [ ,': dll'7.( '11P:1' " Ix ' im Kupp( ·ln d es Sr-hl:)lLdws 

U lwl'l",npl e mpfie hlt (,~ sich , he i nCll z llhane nde o T.'ll!:e l'g r·llhe li 
fe s t !'ingebaule Sa llgl'Ohre l'o rz lI S(' hcn , di e dlll 'Ch e in ktll 'Z.CS 

Oex ihlcs Schlan,,] lS t;; .. k mit d em T~lI)l''''''ge n \'('r hll"d en 1\'(',,

d e n , " ' ird dieses Sel da "eh , I;;('k !loch d,u''''' I'i ne l'll tsp reche nde 
i\u!'hiingung uolc rstiil. 7. t und s ind für de ll Tnnkw ng-c n nußcr
""lIl s lanrlorlfi " ic l'l' llde Z,,'angsspllI'c Il \ 'ol' '' ,ln d, 'n, so kallll 
dl ' l' !I,,!'wand d es , \okuppcln s a u f I' in .\lind es tlll aß g'('scnl,t 
\vcl'dcn . Eillc (l('l';Jr lig c.Hlsgl'hll drtr\ F I Hs~igJrti..:t('n I Jl:lllln('

s te lle zeigt Bild 1,. 

4. Über die zweckmäßige Ausbildung 
der lagergruben beim Einsatz des TE-4F 

DeI' TE-IoF bcfiillt , ich durch da~ klll'Z. beschriebe nC' Snug'l'cr
falll'en seihst. Fs ist {Ltdllrch p;e1,ennzc-id lll e t, d aß d n FlLi ssig-
mist unter \Virl<un g des im Fahl'ze ug tank c l'zcllglrn Val<ll
I\lns alls dem Lagcrbehiiller ,hl rch die S:wg-\ciL\lng in (b , 
Fah,'n'lIg' St.l'ÜIIII'. N"ch lkm !I ~) ""pp c ll1 ,I,~ , ' Sa ll g le itlln g d ," 'f 
allS dieSI'!' k"ine r<lii,ss ig k"i t selhslliitig :1\ls [li d\c". J)" s ist nllr 
lH'l grtlll'. bcslillllol c r I.u()nlnnllp: d('s L;lg(, l'!J e h~dl (l (' s 7. \1111 

Fahrzeug zu erreichen, Dild 5 zeigt z \\'ei ri chtige und eine fa l
sche Anordnung d er Behültcr i m Y cl' hitllni s ZUlU Sa ug-Dl'(I ('k
Tankw::tgcn. 



Dilu 5 
f\ichLigc IInll rnlsl'hc Anorullun;; 
cles J ,ncicl'hcllijlLpl's zum Saug
DJ'uc1{I<.lnl{\\:n~cn TE-1F (EI'Hiulc
rungen im TI'xL) 

d 

a 

'e 

richlige Anordnung 

In Bild 5 A befüllt sich der Tankwagen aus einer tiefliegenden 
Lagergrube. Der Flüssigkeitsstand im Lagerbehälter ist tiefer 
als deI' Saugansc1lluß am Tankwa,gen. Der Saugschlauch a 
"erWuft fallend vom Tankwagen in den Lagerbehiilter. Wird 
er na ch dem Bcfüllen abgekuppelt , so entlee rt er sich in rli e 
Lagergrube. 

Bild 5 ß zeigt, wie der Saugdrucktankwagen aus einem Hoch
behälter befüllt werden. Vor dem Hoehbehiilter c is t eine lief
liegende Ans;lUggrube bangeordnet. ß eide sind durch ein 
Einlaufrohr d verbunden, (las in der Ansauggrube b mit delll 
handbetäligtcn Schieber c vel'schlossen we rden kann. Die De
füllung der Tankwagen TE-"F erfolgt lIun wie folgt : Aus dem 
Horhbehälter e wird durch Orenen des Schiebers c Flüssigmist 
in die Ansauggl"Ube b gelassen, his sie gefüllt ist. Die Befiil
lung des Tankwagens aus der Ansauggrube el'folgt da nn in 
der schon bekannten Art. Die Grube I, sollte milHl es tens 3 
his 5 Tankwagenfüllungen fassen. Das Einlaufrohr d muß 
einen ausreichenden Durchmesser besi lzen (etwa 500 mm), 
damit ein schnelles Einfließen gewührleistet ist. Dadurch wil'd 
gleichzeitig ein Durchmisehen in der Grube el'l"C~ i chL. Bei d0r 
Ausbildung des Schiebers c ist zu beachten, daß er wegen des 
relativ großen Querselmittes einen starken DnIck aufnehmen 
und trotzdem von Hand betätigt werden JIluß. 

Bild 5 C zeigt schließlich eine Anordnung, wie sie für die 
Eigenbefüllung dllrch den TE-4F nicht geeignet ist. Der Flüs
sigkeitsstand im Lagerbehälter, aus dem a ngesaugt wird, ist 
höher als der Saugschlauchanschluß am Tankwagen. \Vircl 
nach der Befüllung der Saugsel11auch abgekuppelt, so ka nn PS 

pnssieren, daß der Fliissigmist selhsttälig weiterfli eßt. 

~eben den genannten Verfahren, bei denen sich der Flüssig
misttankwagen "eigenbefüllt", kann der Tankwagen auel1 
"fremJbefüllt " werJen. Hierbei pumpt eine zur Stallanlage 
gehörenrle Pumpe den Fliissigmist in den Tankwagen. Dber 
dieses Verfahren, Jas dnrch Anbringen eines g"eigneten Ein-

. füllverschlusses auch am Flüssigmisllanbyng('n TI':-/[F mög
li ch ist, wird spüler berichtet. 

5. Zusammenfassung 

Drr vom VEB fahrzc lI gwcr]\C Ann:lburg gefertigle flüssigmislltlnk
wagen TE-t, r wird hcscllT"icben. Es folgen beso nu ere Hinwe ise fiil' sei
ne n Einsalz. Für fin s Zu sLl mmcnwil'1\Cn zwischen Lagcrhrh ~i lt cr und 
T a nkw<\g<'11 wCI'df'n Grund~älzc Cl'li\utcl'L 
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(1065) [I. 5, S. 21,5 his 21,9. 
[41 IlAUSSr,;NDORV, H. I V. SCHMIDT: De r ' kopfln<lige Einachsanhän· 

ger und seine Cahrmechaniscllen VorLeiIe. De utscl'le Agl'artcchnik J6 
(l06G) H. il, 5.511, bis 51G , H. 12, 5.561 bis 564. 

[!iJ SCIIMIDT, V.: Uber die ](onsLrukLionslösungcn von Fahueus en 
zum Flüssiglllislt.l'nnspol't. Deut.sche Agl'iJl'L~dlllik J :") (lO65) 11 .7, 
S. 320 bi'i 323. A G77" 

Dr. A. JESKE* Die Mechanisierung der Pflanzenschutzmaßnahmen im Hopfen 

Die MeclIanisiel'lLng ,k,' Pflanz()Ilschutzmaßnahmen im Hop
fen ist in den ei nzelnen Ländern sehr unlerschiedlich . Sie 
slcht in Beziehung zu der durchsclmiUlichen Größe der An
baufläche eines 13elriebes und dem Anbausyslelll. In der DDR 
liegt die mjtLlere betriehliche Anbaufläche bei etwn 10,5 ha 
Hopfen. Fast 50 % der Fläche sind bereits nach dem neueIl 
Anbausys tem auf eine~ Reihenahsta llcl von 3 m geslellt, ' der 
wesentlich günstigere Bedingungen für die Mechanisierullg 
bietet als die älteren 1,5-m-Anlagen . Dnmit sind VOI"ausset
zungen im Hopfenbau der DDR gegeben, die auf 50 % der 
Anbaufläche eine hoellgradige :\lechnnisierung deI' Pflanzen
schutzmaßnahmen ermöglichen. 

In Abhängigkeit vom Auftreten der Schädlinge (HopfenblaLL
laus, Gemeine Spinnrnilbel und der Hopfenperonospora, vom 
Pflanzenschutzmittel lInJ den sonstigen Arbeitsbetlingungen 
ist im Laufe einer Vegetationspe riode eine untersehiedli~he 

Anzahl Behandlungen erforderlich. Dei der hed,ömmlichen 
Handspritzung sind einerseits der Arbeilszeit-, Arbeitskraft
unJ Kostenauf wanJ hoch und andererseits die richtigen Be-

Biologische ZcnLruhlllsLa ll Bc l'lin (Di"eT<Lol': PI·OC. D.,. A. TIEY) 
s. n. H. G/19G2, 5.283, und H. t,/106G, 5 . 187 
Diese pnnnzenschutzmascllinen wUl'd en inzwi schen weilerentwickelt, 
sie wetden ab 1üG7 unt.er d e n Type nbe7.eichnungen 5031 bzw. S 03J 
geliefert 
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kämpfnngstermine nielIt od er nur bei übertri eben hohem 
Aufwand einzubalten. Dnrch das Vorhancl ensein leis'tungs

_ fähiger, voll mechanisch arbeitender Großmaschinen hat die 
Handspritzung unter unseren heutigen Anbaubedingllngen 
deshalb im wesentlichen ihre ßed~ulUng verloren. 

f. Vergleich der Verfahren Spritzen und Sprühen 

An die Stelle der Handsprilzung ist inzwischen überwiegend 
die vollmechanische Sprilzung unier Verwendung von Hocl1-
t1ruckspritzcn mit Strahlt'ohn'ahmen bzw. das Sp~ühen (Bild 1 
nnd 2)2, getreten. 'Welchen Einnuß dabei die Standweite des 
Hopfens aur die mit eine,' Pflanzensehutzmaschine erzielbaren 
Flächenleistung ulld damit auch 'a uf J en Ak-Bedarf nimmt, 
geht aus Bild 3 hervor. Die enge R eihencntfel'llung von 1,5 m 
schränkt die Größe und Bewegungsfreiheit von Traktor und 
Maschine erheblich ein und führt zwangsläufig bei einem 
voll aufgewachsenen Bes tand 7.U einer Herabsetzung. der 
Fahrgeschwindigkeit (Gefahr des Ra nkenreißens ') sowie zu 
einem hohen Nebenzeitenn nteil. Der Vergleich zeigt, daß 
FlächenleistunI:( und Arbeitspl'odukLivität bei der gleiellen 
Arbeitsweise in 3-m-Anlage n etwa doppelt so groß sind wie 
bei den cngreilligen Anlagen. 

Beim gegenwärligen Stand unserer Mechanisiel"Ung ist das 
Spriihen in 1,5-m-Anlal:(en nicht durchfiihrbar, obwOhl es prin-
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