
Dic vom LIW Naucn angcbotenc VerLeileinrichtung hat 
gegenid)cl' dcm Schneck cnvcrle il el' d cn Vortcil, daß sie die 
Leisl.ulIg dL's \Yudgebliiscs ni cht Lcgr211zt und auch liingel'ell 
Häcksel störu ngsfrci ,' ertc il l. Die erre ichtc Verteilgenauig
keit \VGr bisher norh nirllL zufl'icdcusLellend. Eine allseilige 
Eins('hülzullg 1st crst n,lch weil en' ll Unlcrsuc!lungell JJlÜP;

lich, 

Hochsilos mit einem Tnn e ndllr('hm cssc l' von 7,30111 mii5S('!1 
mit eillcl' Yel'lcilcinl'idltllllg' "1I~gcl'iistet se in, Heim B('fiillen 
cines solcheIl 11,,,,hsilos oltlle \ ' c l'le ilcinl'idltung- hildele s id, 
nuf de i' FoI.LCl'slo('\w\'c rfliidIC in d cl' .\[ille des ß chiillPl's cin 
Kegel , dCI' 1. 111' :\ul.\ellwand hin s l.iOrk abficl 1111.1 c inl'lI lTölten· 
unLcrschied VOll dUl'clts('hniulil'h '2 m :lufwies, In I'cg'elmiißi
gen ZciLaosLänden I1IUßtC 111 :1 0 di c FuLtel'slockolwrfliichc 
mnnu ell einebnen, 

Die Annaillne, daß Hochsil os, di c ,;ltn e Vel'lcileiJll'ichtung
hesdlickl. \\'el'den, starke Di chLe unLcl'.srhi cd c auf\\'cisell, \tal 
si('ll in diesem Silo nirht bes tiitil!'l. 

4. Schlußfolgerungen 

D"",'h die I':rltiihllllg' '\(-1' :\nll'i"hsl(' i'illng Von 30 nuf 1,.0 k\\' 
IIn<! des (;"I.liiserol,r·])ml' , VOll ~,iO auf :lLO mm \\'ird ('inc 
Steigel'llllg' dcr FÖI'lIP,'lcistlill g- \lnd e in e liinschriinkllng d c l' 
Stör(jnellcn ("'(',,i('hl. Allf Grllllli ]Iöhl'l'el' CIILdlll'('hsiitze VCI'
ringen si('h deI' sp('zifischc EnPI'g-ip'llof\\':llld .1<' :I t ('ilizll' 
lagerll(les Sjli(ll'~l1l inl h o"IH'1l DUI' ('h ,n l z !Jcl'(' idl. \"111' wf'nip:c 

Dipl ,-Landw. R, ZILLlG* 

1. AufgabensteIlung 

FI:lI'hsilos'mit Futle,'stockhöhcn bis 2 m sind gcgen\\'iiI'Lig- f(il' 
di c Bereitung von Frischsilngc vorherrschend. Diese Ball' 
fOl'ln ~viI'd in zunehmendcmMa ße von Flachsilos mit :3 bis 
I,. rn Jo'utterslockhöhe und TIlehr als 2000 m~J Fassung-.,,·el'mü· 
gell abgelöst werdcn, in d ene n TIlan "udl \Vclkg lll silier(,11 
kann. Das schnelle l'iill en di cse r gro ßen ß cl,iili('l' iSI. e\lU, 
wichligc VOI';)USSCLzung ri'ir ein en guten GÜl'vcl'laur. 

2. Einlagerungsleistung und Aufwand 

Di c ArbeiLsgänge AlJlnden , VerLe il cn und Vc rdichten n(' l"ncn 
einc n wesentlichen Eillnuß auf di e E inlagel' lIll g-sleist lill g- und 
,Ie n Aufwand (Tafel 1) . Beim AbladeIl s illd din te"hnisrhen 
\[öglichkeiLcn dc l' Aniliingel'cllilauung, di e Lldcnwsse und 
,[ie Anzahl de,' eingesetzten Al'be itskl'iifLc :Il1fwandsbcstilll' 
mend. Die Lademasse wird hiiufig durch die Ausführung dcl' 
Schwcrguthiicksc\a\ll'bauten begrenz!. Di l' ScitenwiilH\c der 
lTiif'kselnllfbauten sollten heim Einsau: des Selbstentlade· 
wage ns l' 087 alls Blech besLehen, um dic n.eibung der 
\\'ag'e nla,lung' beim Abladen möglichs t ger ing Zl.l hall e n und 
Schiiden am Kr:llzel'kettenanlri eb zu vCl'hin.Jcl'n. 

Das Verteilen kilnn d'll'ch n"nd iJ rhe il oder dlll'('h m cdllllli
s('ltP, I':inrichtllng'cn erfolgen. Bei c ntsp rechen de r' Ahla,l c lcdl
nologi" (Vel'f:tlll'cn 7 lind 8 in T:t fcl I ) c riihri ll' t s ich diO s VCI'
I'c ilrll, 

Die VCl'fahrcn I bi s :l (Tafe l I ) ki;IIIl c n a ls di e ll'egc nwii"li g' 
ill d"I' Pm x i ~ , 'orhpl'l'se!H'I1,lc-n !\hl:1de- und VCI'Ll'ih'crfah
re n angesehcn wcrd e n. i'i.ltnli,'he Lcistungcn mit 20 % gerill
gCl'cm A,.],c itszcil:lu[w.1lld sind oeil1l I ~ in s:l l z ,ks Se lhsLen t
la<lC\\·"gCllS T 087 ohnc Frii st l'oll1lfl c ln er reichba r (Verfoh· 
1'('11 ~ l. DIII'<,It dcn Ei ''',1 LI. \'"lllll erha"i s('hc r 1 ~ lIllad e vc,.fnhren 

mild 1 lind 2) lind I ... i .I",. \'('('\\"('II:I'l\1g c in,' s VCl' te illwb' ns 

Jn Slilut für ~I('('h<lnisit'rllng- der r.nlldwirt sch :.l ft P Olsu.:am-ßornilll d(,t" 

D AL zu f](,l'lin (Dil'"klor: OIH'ring. O. fJOSTEUI.\NN) 

DCllhche Agr.1l'l{'(·hllik 18 .. J~. II!'fl.-;· ~LIi lOGS 

Inndwil'tsl'ha ftlil'h c ßClri ehe \'ediigcn z, Z. i(ber die gcfor
dNte n An,('hl LI ßwcrl c. Dcshnl b si n<l .vci LCl'e U nLcl's li chungen 
rnit 1I'ü l'd r l'c illl 'i dltulIg'(' 1l nolwendig- ) lIrn }lot.'hs ilos mit ger·in· 
gel'en Ansdtlu[Jwe rt e ll fülleIl zu können. 

rro chsil os miL ei ncm [nne ndlll'( 'hlflcss" r iil)('l' () \TI mii ssc n mit 
VCI'I.eilcinl'id'lllng('1l a ll sgcl'ii s lel. s(' in . 

\lei ,kr Ve l'teileilll'idlLung ,.ßig .Jim " nimml die Stör:lnfiillig
keil miL d e m AnLci l an Uberliingc n im Hii('k sc lgemi s('h zu. 
Nur mit kurzL' 1lI l':." aklhäcksel s ind hcfricdig-cnde Dl'l' chsi iLI- e 
c l'l'c icllbar. . . 

Es s in ,[ w('il e l'e VCI' Leileinl'i('hLungen 1.11 'I\llCrs(\chell, di e 
llll :lhiliing ig vom DUl'chsatz Ller FödcrcinriehLung und der 
ZIIs:wunense LzlI ng des lIiic:ksclgemisdles arbeiten. Ein e Ver
Lcil ein,'iehtun g nluß a uch d~s übel' meehanisrhe Förderer 
(Ba nd fördC'l' c l' ) in das Silo gehr:lehte [<uttel' \'CI'teilen und 
das Zi ehen eines rnilller'ell Fallschacllll's wahlweise gestatten. 

5. Zusammenfassung 

Fs wird i'd,C\' UrsacheIl hNi "hleL, di e hei d c l' Einlagerung 
von Si lic"I:r1l L in II,wh.s il o.s di " r,,' is lullg ,kr pingcsclzten 
\f:t .s l'hine n ht'p, innll .s.SI!II. B"i d " r IkurLeilling dcl' Einlage
l'ung-. .:dci sllIllg(' 1l wird dn\"f'" :l1l:,gf'p:'1I1gp.n, daß die FÖI'dcr
lind V"I'Leilcilll'idlL\lngl"n als 1': illhc i1 1.\1 J.etl'.1dllen sind. " 
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Einlagerung von Silierguf in Flachsilos 

(l3il<l3) läßt .s iclt di c E illlage rungsl" isLllng g-('gcnübel' ,Ie n 
herkiimmlidl c n Ablnde- ""d Vcrl{'ilvc l'fahl'e n auf 150 bi s 
2:iO"/o s teigc l'n \lnd (kr ArlJcilszc iLanfwand allf 1,0 bis 50% 
spuken (Ve rfuhrcn !) bi , 7), 

l3 eim Verfahrc n 8 wurdc ge.s('hlegell<>s Gras pingclagert. Ein 
j'cLte nlrukl o l' 1111<1 "i ll n.adtraktol' vcr,lichtel.en die !lebenein
ande l' abgekippLc n \Vagenladun gc n ohne vorheriges Ver Lei
len , Der hoh e VCl'dichLungS<lufwand i,t besonders hcrvoT'zu
h"['''II, 

Interessallt ist ci" \' L' l'glei('h ,1('(' Eilliagerllllg-sieistung lIud 
des Arbei Lszci 1.0 \I ["':lIlIII'S rn i L '.Jen Arhei ls verf a h re 11 eier 
Ir ochsi lofü II ulIg. 1 

I S. S. 2lH 

Dild I. :\ nhiillg'('r TIII, :'i-l nd t iod lI slri r ll gdcrtiglf'1I1 S('hwf'rh;ic~ks('l

nUrhllli SIl,\ -.i ( 1" m :l) 11; ,1'1 1 d~'111 :\hbdC '1l 
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Tarell. !.(-i!ÜlI0 R' u n d Aurwnncl Hir dos Einlftgf'rn von SiU e:.' l'glJt in Flnchsilos mit vrrs('hiC'd eoro Ablad e· und Verteilverrnhren 1 

Ablade· lind Verteil· Einlagerungsleis tun g (1'0.:;) T ('ila rbcilC'1l A rbei tszd tnnrwnnd (TVj ) Bereitgestellte Antrie bs· 
vedahren energie (T 05) 

t / II Akmin/ t MotPSh/ t 
HI' nl ,.,.1. ( T~I ) BI TM r eloliv (T~I) FM T~I relnli v (TM ) 

Zn-hnslangf'nkipPf'T " bloden 5,3 27,!l 100 
mit Hnndur <lienllng Sons t. Arb." 0 ,7 3,7 100 2, .... 12,G 100 

n ",2 100 Vf' rlr i!c n 11,'2 22 ,l 10O 
Verteil<'n von 1I ano Yrrdichl f' 11 :1,f) I R,!l 100 :1,1 17,'1 100 

lnsgesamt 13,8 72,6 100 5,7 30,0 100 

H y<iraulikkippe r Ablnde n ~,8 25,3 91 1,9 10,0 
mit H a ndbedien llng Sonst. Arb. 0,7 3,7 100 80 

2 18 3 ..... 8 1 Ver teilen 1,,7 2~,7 11 2 
Verteilen von H nnd Vrrd ichl('n 3,G 18/1 JOO ~,3 17,11 100 

lnsgesamt 13,8 72,6 JOD 5,2 27,4 !) 1 

Siliergul mit Seil Al.>leden 5,6 29,5 lOB 2,7 H ,2 113 
abi'jehen SOllSt. AI'I.>. O,G :J,~ 87 
Verteilen V O ll l1::lnd lG :J,O 71 Vr rlC"il C' n 5 .) ,- 27,11 12', 

Y rrdi,'lItf' n :1 ,r; I ~,q 100 / :U 17/1 100 

1 nsgrsuHi t 15,0 7~,0 1 ~J} 6,0 3 1,6 lOG 

Sf'lbs tcn thtd cwa gf'n Abladen 2, 1 11, t 1,0 2,0 10,5 81 
T 087 ohne Fr;is· Sons t. Arl.>. 0,8 I,,'l Jjt, 
lrommrln V<'r lc ilr o 1,,7 2-1,7 Jl 2 
V('rl( 'il r n , 'on H :m d I S .1," 8 1 Vf'fllichll'n 1, fl 1 R,~ ) 100 ~1t1 17.-1 100 

In sgesa mt 1 1,2 ,,8,g 82 5,3 27,0 9:1 

I(ippanhii nger TB T, G· I 
mit Aufbauten A binden 0,06 0,3 1 
SH ,I ·5, mo torhydr. Sonst. Arb. 0,7 3,7 100 O,r, 3,2 2:l 
Hhkipprn -'t;. B,'" 200 Ycrt C'i lcn 2,3 12, I 5" 
Vcrl f' i!rn v. J I :lud V,>rdir!llrn 1,G 18,0 10O :l,.1 17, " 100 

I n~g(,s:lm t ri,7 :15,0 49 3,!) 20,6 68 

Ein n cl\skippullh ii nger Abl",l en o,n 3,2 12 
TE ]{·4 H, tJlOlol'hydr. So ns t. Arl.>. O,() 1;l K7 1,2 0,3 50 

6 nach hinlro abldppcn G', JO,1 2"';5 VrrleHen 0,5 2,G .I'l 
Yrrteilhnken um Ml'S · "O Y"rdi r htc'Jl ::,() 18, ~ ) 100 :1,:1 17,'- 100 

I nsge~amt 5,:{ 27 ,9 3B 4,5 23 ,7 77 

Selbsten lIad.wagen Abladen 2,2 j 1,6 1,2 
T 0~7 mi t Fräs· Sons t. Arl.>. O,!) ;',7 127 3,0 1.5,B 12:; 
t.rommeln 3~ 6,3 150 Verteilen 0 ', -
Verteilen nicht cdordcl'lich V<'rdirhtrn 3,ft 18,~ 100 .1 .:1 17, -1 100 

Inssc~am.t 6,7 35,2 tj!) fJ ,:J 3:1,2 111 

)(ippanhänger TU T( " ,I bind en 0,3 1 ,~-l 5 
mit Aufl.>aute n /"1 10,6 2[j2 Sons t. A rb. 1/1 5,~ 157 1,7 7, I 50 

8 motorhydr. ahkippc n Verteilen 0 
Verteilen nicht erforderlich V f'rdi r h t ('0 6,R 28,1 1;;0 \:1 :38,7 222 

1 nsgrsmn l 8,5 35/1. ioD 11 ,0 45,8 15 :1 

I Verfahren 1 ... 7 : gdTti ckscll.rr Silolnnis, Meßwrrte nllf ",0 l FM/Anh ün ger und 10 11/ 0 T~l bezogen 
Verfahren 8: gesc hlrgrltcs Gros, mittlere Lndemnssc I,G L l'M/Anh ii ngcr , mittlrrer T~l-Gehnlt: 2/1 11/u 

2 FM = Frisc11mnsse j TM = Trorkenmn.sse 
3 Sonstige Arbeiten sind: 2. Trak tor a n- uno nuhängen sowi<' bei einig<"n 

Fü,' die Verteilung von gehäckseltem Silomais wurde in der 
Abteilung Futterbau und Konse['vie rung des IrM Potsdam· 
Bornim ein Versuchsmuster gefertigt (Bild 3). 
Dieses Gerät ist im Vergleich zu anderen Hal,en [1J [2] mit 
einem abgewinkelten Ausleger versehen. DadUl'ch kann deI' 
Silierguthaufen besser el'fa ßt werrlen. 
Der Haken läßt sich an die Dl'eipunktaufhüngung ein es 

Bild 2. SelbsLentladewngen "T 087 mit StalldungsLreueinrich.tung beim 
Ablnden von Silomois , Scllwerhäcl<selaufbau vom VEG Bcrnau 
gefertigt (17 m 3) • . 

21.0 

\' ('d a ltren (1('1" Fahr::HlI('il im Silo 

'I1'S·50 mit Zwillingsbel'eifung oder an einen D 4. K anbauen. 
Als A~beitszylinder kann ein H ydra ulikzylinder vom Hub
lader T 150 verwendet werden. Für das langsame, gleich
mäßige Heben und Senken des Hakens ist ein Hydraulik
d'·osselventil zu empfehlen. Ein Zinkenabstand von 300 mm 
und eine Zinkenlänge von 650 bis 700 mm haben sich be· 
währt. Mit diesem Geriit I'önnen bei = 1500 mm Arbeits-

Bild 3. \'ersuch.smustcr eines Verleilh~kens für Silomais 
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breite slündlich 30 bis 35 t (T05) gehäckselter Silomais 
verleilt werden. Dafür is t ein Arbeitszeita ufwand von 
= 0,5 min/ l crfordcrlich. 

Di e größte Zunahme dcr Lagerungsdichte beim ' Verdi cht.en 
von geschlege llem Gras wil·r! bi s zu einem spczifl schen F~sl. 

fnhmufwaIllI von 2 mill/ t crreicht. Von (l er w~itcre n Zun.1hmc 
.tel' Lagerullgsdichle aus hctr:whtet, ist ein e Aufwandserhö
hung bis G min/ l gcrechtfertigt (Bild " ). Da mit konnte gc
schlegeltes Gras in 600 mm Tiefe a u( ' 780 kgjm3 verdicht.et 
werdcn. 

3. Zusammenfassung 

Es wird über die mögliche Einl agerungsleistung und d-en 
crford erlichen Aufwand bci dcr Einl age rung von Silomais 
und gcschlegcllcm Gms in Flnchsilos mit verschiedcnen 
Abhide· und Vel'leilverfahren beri chte t. Kippanhänger mit 
selbstlä tig öffnender Scitenwand und Selbstentl adewagen mit 
Präs tromm cln stellen z. Z. di e gün sti gs tcn Ablndeverf:dll'c n 
d:t r. 

Pii.· (his mc('hnnischc Vcrtcilen von Silomais ~vurd e ein VCl'
tcilhakcll a ls Versuchsmuster (\n einem Rad tl'aktor nngebnllt 
und im !,mklischen Einsa t.z unl cl',H\chl. 

Ing. H. GOHTHER, KOT· 

1. Aufgabe 

Die Anwendung von Siliermit.teln ist vor allem bei schwcr 
vergärbarcn Futt erpflanzen und unter ungünstigen Wille
rungs bedingungen erforderlich , welln cin Welken des Silier
glltcs nicht möglich ist. Zuckerhaltige odcl' saure Siliermitlcl 
soll en einen ~ ich cre n Ablouf des Gärprozessps gewährleislcn 
und dcn Sil ngc-Futlerwel't verbesscrn . Bei deI' Silicrung 
kohl ehydl'a treichcr FUllcrpflnnzen i5t 7.IIt' V crbcsscrnng dc;; 
Sil ngc-Futterwertes Harnstoff beizumischen. 

Ins titut für Medumisiernng der Landwirtschaft Po tsdnm-Do rnim der 
DAL ZII 13ertin (Direktor: Ol)ering. O. BOSTELMA NN) 

Dild 1. Sd,ema e ines Tell erdosierers (A); 
" Vorratsbehälter (150 dm') , b herausnehm bare Trennwand , 
c Streutell er, d Rühnv ell e , e Schieber' 

Uilrl 2. Schema e in es Tell erdosierers mit Streu sch eiben (ß); _ 

a Vorratsbehälter (40 dm'), b Einstellhebel, c vertik ale Streu
scheihe, d Streuteller 

b 
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1000 ,--.,----,----,-- - ,---,--, 
kg/m J 

.", 800 

~ 
~ 600 
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UHd ~. Lagerungsdicllt e als Funktio n des spezifiscll cn Fes tCohrauCw3n
d es; Siliergut: geschlegeltes Gras, mittl e rer TM'Geha lt 25,5 %, 
Radtrak lor D4K-B 

Beim Vel:di chten von geschlegeltem Gras mit einem sehweren 
Radli'al<tor- wl/l·de die Di chtezunahme in Abhä ngigkeit vom 
spezirtschen Fes tfahranfwand ermittelt. 
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Mechanisierte Zugabe von Siliermiffeln 

Silier- und Füll erungszu sätzc sind möglichst gcnau zu dosie
ren und gleichmä ßig zu verteilen. Dazu werd en Dosiercr ein
gesctzt, di c vorzugs weisc a uf den E rntemaschinen montiert 
sind. Forderungen an Dosicrer zum Ausbringen von Silier
milt cln sind in dcr Agrolechnischcn Ford crung (1) zlIsam
mcngcfnßt. Mon unterscheid et Dosiercl', die dns Miltel in 
flüssiger o(lC'r in strcufiihiger Form ausbringen. Untcr Be
rücksichligung technologischcr Gcschich t.spunktc und beslC
hender Arbeilsschutzbcstimmungcn weisen streu fähige Silier
mittel wesentliche Vorteile gegenüuer flüssigen auf (2). 

FünJ vorh andcn e Dosierer zum Ausbringen slreufä higer Si
li ermittel während des Häckselns wurden untersucht. 

2. Dosierer 

Dosierer für slrcufä hige Silicl'- und FUltcrmittelzusä tze kün
Hcn ullflbhängig od er nbhängig vom Grüngutdurchsa tz dcs 
I-Iäckslers arbeil cn. 

2.1. Vfm Grüngutdurchsatx unabhängig arbeitende Oosierer 

WE1SSBACH und LAUBE [2] beschreiben das Funktions
prinzip ein es Dosierers, das im wesenilichen dem eines Tel
lcrdüngerstreuers entspricht (Dosierer A, Bild 1). Der Antrieh' 
des Dosierers el'folgt von der Trommelwelle des Häckslel's 
a us. J e nach An ordnung des Dosierers wird das Silierrnitlel 
entweder direkt in den FördeJ'schncht oder über ein Leit
element ins \oVurfgebläse' des, Häekslers eingebracht. Form 
und Größe des Vorratsbehälters a lassen sich durch eine 
Trennwanrl b verändern. Dns Dosiergerä t läßt sich mit ge
ringfügi gen i\nd crungen an verschicdenen Feldhäckslern an- . 
bauen. 

VOLKLAND [3J schlägt vor, dic Düngerstreueinrichlung der 
Ka rtoffel-Legemaschine SGK-4 (Dosierer B, Bild 2) zur Do
sierung der Siliermittel während des Häckselns cinzusetzen . 
Dieser Dosierer entspricht in seiner Funktion dem Dosierer fL 
Dns Sili ermittcl wird direkl hinter der Häckseltrommel dCIII 
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