
Concentrated acid has been distributed in the experiments 
as uniformly as diluted acid (ralio 1:4 and 1 :2). The distribu
lion was most uniform when the nozzle had been mounted 
170 mm above the rolor shafl, compared with Iwo higher 
and one lower mounlings. During the lesl and also under 
praclical conditions Ihe dislribution of concenlraled acid 
gave a good silage. As formic acid is harmful 10 colour and 
lacquers, precaulions should be laken 10 avoid damage 10 

Ihe field dlOpper. 

Gab r i el O. N ce r I a n d: "L a dis I r i b u li 0 n d e pro
duils de conservalion liquides au moyen d'un 
dis I r i b u le u r d' a c i des L TIm 0 nie s u r I e ha c h e
paille mobile" 

Pour oblenir un ensilage de qualite, iI esl Ires imporlanl quc 
les produils de conservation soienl melanges aus si regulie
remenl que possible el en quantiles voulues au fourragc 
sans repandre du liquide el sans aulres perles. 

Dans les annees 1964 el 1965 on a developpe el essaye cl 
I'lnslilul du Machinisme Agricole de VolJebekk un dislribu
leur destine 0 la dislribution direcle de J'acide dans le 
hache-pail/e el qui esl appele dislribuleur d'acides LTI. Ce 
dislribuleur esl concu pour J'inlroduclion direcle de I'acide 
formique concenlre 0 partir de son emballage commercial 
(conlainer en matiere plastique de 30 litres de capacile), 
dans le hache-paille au moyen d'une buse simple el echan
geable. Les pieces du disposi/if qui enlrenl en conlacl avec 
i'acide lormique sonl failes en maleriaux H?sislanl aux 
acides. 

Le dislribuleur d'acides LTI peul eire monle sur les hachc
pailles 0 /Jeux el 0 couleaux mobiles, ainsi que sur les 
hache-pail/es fixes el les lransporleurs ulilises pour les Ira
vaux d'ensilage. Le liquide esl inlroduil par gravile dans la 
machine. On regle la quantile en utiIisanl des buses diffe
renles donl le changemenl n'exige aucun oulil. 11 esl Ires 
imporlanl que la diflerence de hauleur enlre le conlainer en 
matiere plastique el I'orifice de la buse corresponde 0 une 
cerlaine valeur el que les diflerenls tuyaux soupIes aienl 
les dimensions el qualiles requises. 

Le dislribuleur d'acides LTi cl regulaleur de pression el 0 
buse cl orifice oblique assure une dislribution reguliere du 
produit de conservalion - J'acide lormique - dans I'unile 
de lemps. Le produit esl inlroduil dans le hache-paille cl 
I'endroit ou J'air elle fourrage sonl enlraines par un cou
ranl lurbulenl de sorte qu'un melangeage inlime el une 
bonne repartition sonl assures sans perle de liquide. 

L'acide concenlre a eie reparli pendanl I'essai aussi regu
lieremenl que J'acide dilue (rapporl '/. el '12). La dislribution 
la plus reguliere a eie oblenue quand la buse se Irouvail 
170 mm au-dessus de i'arbre du rolor landis que les deux 
essais avec une disposition plus elevee el J' essai avec une 
disposilion plus basse onl donne des resu/lals moins bons. 
La dislribution d'acide concenlre pendanl /'essai el dans la 
pratique a donne un ensilage de bonne qualite dans les 
deux cas. Cependanl, iI laul lenir comple du lail que J'acide 
formique allaque les peinlures el vernis el faire alIenIion 
par consequenl que le hache-pail/e soil bien pro lege. 

Gab r i e I O. N ce r I an d: "E lad i la m e nl 0 deI ag c nie 
liquido conservador en la corladora-recolec
lora medianie el acidislribuidor LTI" 

Para oblener buen ensilaje, es muy imporlan le que con el 
forraje sea mezcJado, por un igual, el produclo de conser
vacion en las cantidades deseadas, sin derramar el liquido 
ni lener ninguna olra perdida. 

En Jos aiios 1964 y 1965 se proyeclo y probo, en el fnstilulo 
de lngenieria Agronoma de Vol/ebekk , un dislribuidor, 
denominado acidislribuidor LTI, para adilamenlo direclo deI 
ocido conservador en la corladora-recoleclora. Esle dislri
buidor esla conslruido para aiiadir el acida formico concen-
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16 Jahre "Landtechnische Forschung" 

Mit diesem Heft beginnt der 17. Jahrgang dieser Zeitschrift. 
Zugleich geht die Schriftleitung in andere Hände über. E, 
ist dem neuen Schriftleiter ein Bedürfnis, des Begründers 
der "Landtechnischen Forschung" zu gedenken. Hell mut 
Neu reut e r war eine überau s vita:e, motorische Unter
nehmernatur. Schon vor dem Kriege war er verlegerisch 
zur Landtechnik gestoßen und nach dem Kriege verlegte er 
u. a. die Zeitschrift "Landtechnik" und die vom KTL heraus
gegebene Schriftenreihe "Berichte über Landtechnik ". Als 
sich die landtechnische Wissenschaft nach den Stürmen der 
Zeit wieder einigermaßen eingerichtet hatte, suchte sie nach 
einer Möglichkeit, ihre Arbeiten in einer wissenschaftlichen 
Zei tschrift zu veröffen tl ichen. Sie begegnete dabei dem 
Wunsch.e der Industrie, die gleichermaßen interessiert war, 
die Ergebnisse der Forschungsarbeit kennen zu lernen. So 
suchte man gemeinsam nach einem gangbaren Weg. Anläufe 
hierzu, wie etwa die Wiedererweckung der "Technik in der 
Landwirtschaft", schlugen fehl. Da bot I-Iellmut Neu
re u te r den Landtechnikern eine wissenschaftlidIe Heimat in 
der zu diesem Zwecke neugegründeten "Landlechnischen 
Forschung". Ihre Herausgeber, die Landmaschinen- und 
Ackerschl-epper-Vereinigung (LA V), das Kuratorium für 
Technik in der Landwirtschaft (KTL) und die Max-Eyth
Gesellschaft (MEG) wirkten tatkräftig mi t. Insbesondere der 
LAV muß einmai ausdrücklich Dank gesagt werden für ihr 
Interesse und für ihre Hilfe mit Rat und Tat, welch.e die 
Zeitschrift zu Ansehen im In- und Ausland brachte. Die 
heiden späteren Schriftleiter Dipl.-Ing . Willi Ha n k e und 
Dr. Friedr'd1 Me i ertrugen in eindringlicher Arbeit und in 
uneigennütziger Weise ihren Teil dazu bei. 

Aber schon zu Beginn hatte Hellrnut Neureuter eine g:ück
liehe Hand in der Bestellung von Dr. Hugo R ich a r z, dem 
damaligen Geschäftsführer des KTL, zum Schriftleiter. Richarz 
lind seine ersten Mitarbeiter in der Pressestelle des KTL, 
Dr. Gerhard Fr i ehe, späte r dessen Nachfolger Fritz 
La ehe n mai er, gaben der Zeitschrift die Form und die 
Richtung, die sich bewährt haben und bewahrt bleiben 
sollen. Zugleich. sei den Lesern für ihr Interesse Dank 
gesagt und ganz besonders aber den Autoren für ihre Mit
arbeit. Alle guten Namen der landtechnischen Wissensd1aft 
sind in dieser Zeitschrift zu Wort gekommen. [ :ne junge 
Generation stieg inzwischen herauf und hielt die Zeitschrift 
lebendig und erfüllte sie mit d em Atem e:ner stürm:sch vor
wärtsdrängenden Wissenschaft. 

Verlag und Schriftleitung hoffen auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit! 

Hel/mul-Neurculer- Verlag Schriftlcilung der 
"Landlechnischen forschung" 

Heinz Speiser 

lrado dircclamenle de Jos envases usuales cn el comercio 
(envases de plaslico de 30 lilros) en la corladora-recoleclora 
por medio de una lobera de facil inlercambio. Las piezas deI 
aparalo que se haI/an en conlaclo con el mencionado acida 
eslan fabricadas a base de maleriales resislenles a los 
acidos. 

EI ac ;dislribuidor LTI puede ser incorporado a corladoras
recoleeloras batidoras, corladoras-recolecloras exaclas y 
maquinas corladoras eslacionarias e inslalaciones Iranspor
ladoras empJeadas en el ensilaje. 

EI liquida es enviado a la maquina direclamenle por la 
luerza de gravedad. EI paso deI liquida se regulq,. por eJ 
inlercambio de loberas, sin que para el/o se necesile cl 
emp'co de herramienlas. Es muy imporlanle que la diferen-
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da de altura entre el envase de plastico y la abertura de Ia 
tobera sea adecuada asi como que los diferentes tub os /Je
xibles sean de tamano y calidad apropiados. 

EI acidistribuidor LTl, dotado de regulador de presion y 
tobera perforada en diagonal, garantiza el proporcionado y 
seguro aditamiento deI agente conservador (acido formico) 
por unidad de tiempo. EI producto de conservacion se intro
duce en la cortadora por el lugar en el que el aire y la 
masa de forraje entran en turbulencia, asi que quedan 
garantizados un buen mezclado y distribucion sin derrame 
alguno de liquido. 

La distribucion de acido concenlrado luvo lugar en los 
ensayos tan por un igual como la de acida rebajado (pro
porcion 1:4 y 1 :2). Cuando mas homogenea resullaba la 
distribucion dei acido era cuando la tobera estaba ubicada 
170 mm por encima dei eje rolor, comparada con dos incor
poraciones mas arriba y una mas abajo, respeclivamenle . 
De Ia dislribucion de acida concentrado ha resullado buen 

ensilaje lanto en las pruebas como en la praclica. Sin 
embargo, hay que tener en cuenla que el acido lormico 
corroe pilliura y lacas, de forma que ha de tenerse presenle 
sobre todo la proleccion de /a corladora-reco/eclora. 

RUNDSCHAU 

Der abgedrosselte Verdichtungsdruck des Motors als Regelgröße der Beschickung 
eines Getreidemähdreschers 

Der vorliegende Au/salz ist die Ubersetzung eines Beitrages von S. A. JOFINOV und V. V. MIRoscHNITscHENKo, Leningrader 
Institut /iir Landwirtschaft (L.I.f.L.), aus der sowjetischen Fachzeitschrift "Mechanisierung und Elektrifizierung", 24 

(1966) H. 5, S. 34-36 

Bekanntlich wird die Getreidemenge, welche der Mäh
drescher in der Zeiteinheit verarbeitet (Eingabe) durch die 
Beziehung 

(I) 

wiedergegeben . Hierbei ist Bp die Arbeitsbreite des Ge
treidemähers (m]; vp die Fortbewegungsgeschwindigkeit des 
Mähdreschers während der Arbeit (km/h]; 0, die Ertrags
fähigkeit des Getreides (dz/hal· 

Die größte Produktivität erreicht der Mähdrescher unter der 
Bedingung q = Oll, wobei 0)1 die Durchlaßfähigkeit der 

1--___ -'2i."o"-'n~.l __ ZoneD 

v"" v 

~ ____________ F~~K~ _____ ___ 

I~ 

Bild I: Verlauf der ellekllven MotorleIstung eInes selbstlahrenden 
Mähdreschers 

1: Leistungsaufwand für den Antrieb der unbelasteten Arbeitsorgane des 
Mähdreschersi 2: Leistungsaufwand für Ausdrusch und Separation der 
Gelreidemassei 3: Leistungsaufwand für die Fortb e wegung des Mäh
dresmers; 4: ungenutzt e r Teil der effektiven Motorleistung . 
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Dreschm<lschine ist [kg/s] . Dieser Eingabemenge entspricht 
eine Arbeitsgeschwindigkeit von 

3600)1 
v II = - - -- [km/h] 

p. B
p 

0, (2) 

\oVenn man die Arbeitsbreite des Getreidemähers und die 
Eingabe als konstant annimmt, dann läßt sich die Bedin
gung der vollen Auslastung der Dreschmaschine des Mäh
dreschers folgendermaßen darstellen: 

v"ll Ox = C = const. (3) 

wobei C = 3600ltfB!> Ikg/m' s1 eine konstante Größe ist, 
die von den Konstruktionsdaten des Mähdreschers abhängt. 
für den MähdrescherCK-3 mit einer Arbeitsbreite Bp == 3,2m 
ist C = 338; bei B" = 4,1 mist C = 264 und bei B" == 5 m 
ist C = 216. Bei dem Mähdrescher CK-4 erhält man ent
sprechend 450, 352 und 288. 

Die Geschwindigkeit des Mähdreschers ist unter den ge
machten Annahmen nur eine Funktion des Ernteertrages 
des Getreides. 

In Wirklichkeit ist der Ernteertrag in den einzelnen Feld
abschnitten nicht gleich, es treten Schwankungen auf, die 
sich im Rahmen der Normalverteilung bewegen. In diesem 
Falle wi rd die Gleichung (3) für den Mähdrescher CK-4 
(B" = 4,1 m) bei einem mittleren Ernteertrag des Getreides 
von 0, ,"iltl. = 60 dz/ha und einer Streuung von z. B. W x 
= 20 % bei vl>ll = 3,6 - 14,6 km/h erfüllt. 

Die Geschwindigkeit läßt sich innerhalb solch weiter Gren
zen offensichtlich nur mit den Mitteln einer Selbstregelung 
einhalten. 

ß i I d zeigt das Verteilungsdiagramm der effektiven 
Motorleistung eines selbstfahrenden Mähdreschers. Die 
Gerade AB gibt den Leistungsaufwand für Ausdrusch und 
Separation der Getreidernasse bei einem mittleren Ernte
ertrag 0, ",ittl. wied€r, die Geraden ABt und AB2 bei den 
maximalen Ertragsschwankungen (Ox CI> + LlO und 
0, ep - ,10) . Die Kurve CD charakterisiert den mittleren 
Leistungsaufwand für die Fortbewegung des Mähdreschers 
(die Kurve kann <luch ein anderes Aussehen haben). die 
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Kurven CD, und CDz die maximalen Schwankungen im 
Leistungsaufwand für die Fortbewegung. 

Es existieren zwei Bereiche (I und II), die sich wesentlich 
in ,der Ausnützung der effektiven Motorleistung voneinander 
unterscheiden. Dem Punkt K, welcher diese Bereich.e trennt 
(wir wollen ihn den kritischen Hauptpunkt der Regelung 
des technologischen Prozesses nennen), entspricht die volle 
Ausnutzung der Motorleistung und die volle Auslastung der 
Dreschmaschine bei der Geschwindigkeit vpl\, und der 
Ertragsfähigkeit 0XK' 

Aus dem Diagramm ist ersichtlich, daß die Bedingung 
q = 0M nur in dem Bereich I erfüllt werden kann, wobei 
die Motorleistung in diesem Falle nicht vollständig aus
genutzt wird. In dem Bereich II führt die Regelung nach der 
Durchlaßfähigkeit der Dreschmaschine zu einer Uberlastung 
des Motors, zur Erniedrigung seiner Umlaufzahl und der 
Umlaufzahl der Dreschtrommel, zur Störung des Geschwin
digkeitsverlaufes aller Arbeitsorgane der Dreschmaschine 
und zu einer Zunahme der Verluste. Die Regelung des tech
nologischen Prozesses ist in dem Bereich II nur an Hand 
der Motorbelastung möglich, dabei wird die Durchlaßfähig
keit der Dreschmaschine nicht vollständig ausgenutzl 

Wenn der Ernteertrag um ± L10 vom Mittelwert abweicht, 
muß die Regelung entlang den Abschnitten K2" K (bei Ox 
> 0XK) und KK 1 (bei Ox < 0XK) erfolgen . Da sich gleich
zeitig die Bodenverhältnisse verändern und eine ständige 
Umverteilung der Motorleistung an die Verbrauchsstellen 
stattfindet, muß die Regelung im Bereich K'} K"} K" 2 erfolgen. 

Wenn man den mittleren Ernteertrag in den einzelnen 
Landesgebieten mit dem Ernteertrag Ox K' welche dem kri
tischen Hauptpunkt der Regelung entspricht (für die Mäh
drescher CK-3 und CK-4 ist 0XK = 30 - 50 dz/ha), ver
gleicht, kommt man zu dem Schluß, daß von diesem Gesichts
punkt aus die Arbeitsbedingungen der Mähdrescher in den 
meisten Fällen dem Bereich II entsprechen, d. h. die Rege
lung hat nach der Motorbelastung zu erfolgen, wobei die 
Dreschmaschine nicht überlastet werden darf. 

Im L.I.f.L. wurden einige Varianten von automatischen Vor
richtungen für die Regelung der Mähdrescherbelastung ent
wickelt. Als Regelgröße wurde der abgedrosselte Verdich
tungsdruck (gemittelte Induktionsdruck) Pg des Motors ver
wendet, der eine lineare Funktion seiner Belastungspara
meter ist. Das PrimJipschema eines dieser Selbstregelsysteme 
ist in Bi I d 2 wiedergegeben. 

)as System optimiert die Motorbelastung durch Einwir
kung auf den Geschwindigkeitsvariator des Fahrgestells des 
Mähdreschers. Wenn der Selbstregler keine solche Belastung 
im Rahmen einer Gangstufe gewährleistet, dann wird ein 
Licht- und Tonsignal für den Ubergang in den nächsten 
(höheren oder niedrigeren) Gang gegeben. 

Der Regler arbeitet folgendermaßen (Bild 2). Der abgedros
selte Verdichtungsdruck führt zu einer Verformung der 
Arbeits-WeIIrohrmembran 3 des Umformers, die Feder 5 
wirkt dem entgegen. Infolge des Wechselspiels von Druck 
und Feder wird die Stange 6 verschoben und nähert sich 
den Mikroumschaltern S4 und Si). Beim Einschalten des 
letzteren wird der Stromkreis der Wicklungen 7 und 11 des 
elektromagnetischen Steuerschiebers 9 kurzgeschlossen. Da
durch wird der Oleinlaß von der Hydraulikpumpe des Mäh
dreschers in den Zylinder 12 des Variators des FahrgesteIIs 
geöffnet und die Fortbewegungsgeschwindigkeit des Mäh
dreschers verändert. 

Die Zu- und Abflußleitung des Steuerschiebers 9 sind mit 
dem Handhebel 10 zur Regelung des Hydraulikzylinders des 
Variators hintereinander geschaltet, die Druckleitung (vom 
Steuerschieber 9 zum Hydraulikzylinder) paraIIel. Diese Art 
der Konstruktion gestattet es, wenn nötig, auf die Hand
regelung des Variators überzugehen. 
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Das Ein- und Ausschalten des Selbstregelsystems geschieht 
durch den gemeinsamen Schalter SI' Außerdem gibt es einen 
Zusatzschalter SG' der die Selbstregelung beim Umlegen des 
Hebelarmes des handbetätigten Regelhahns abschalt~t. Da
durch wird vermieden, daß im Hydraulikzylinder und in der 
Leitung entgegengerichtete Drucke auftreten. Außerdem ist 
eine Möglichkeit zur Regelung des unempfindlichen Bereichs 
und der optimalen Motorbelastung vor,gesehen. 

Die Arbeits-Wellrohrmembran 3 befindet sich in der Kammer 
4, die mit einer Dämpfungsflüssigkeit angefüllt ist. Zur 
Kompensierung der Volumenänderung der Flüssigkeit 
während des Arbeitsprozesses dient die Ausgleichs-Wellrohr
membran I, die mit der Kammer 4 durch eine auswechsel
bare Düse 2 verbunden ist. Durch Einsatz von Düsen mit 
verschieden großen Offnungen kann man ·den Dämpfungs· 
koeffizienten verändern. 

Dieses Konstruktionsschema optimiert den Prozeß nur im 
Bereich II. Im Bereich I, d. h. bei einem Ernteertrag größer 
als 0XI\" wird bei Konstanthaltung der Motorbelastung mehr 
Getreide aufgenommen, als der Durchlaßfähigkeit der 
Dreschmaschine entspricht (q > O~tl. Um eine Uberlastung 
der Dreschmaschine zu vermeiden, ist in dem System eine 
Begrenzung des Drehmoments vorgesehen, die aus einem 
Kraftglied mit zwei Mikroumschaltern S2 und SJ besteht, 
welche auf der TrommelweIle angebracht sind. (Bei der 
konstruktiven Lösung der Begrenzung des Drehmoments 
wurde das Schema des Kraftgliedes des Rotationsdynamo
graphen von G. Ja. SCHCHVATZABAJA zugrunde gelegt.) 
Der Mikroumschalter S~ unterbricht das Stromnetz im 
System, wenn das Drehmoment an der Trommelwelle einen 
optimalen Wert erreicht hat. Dadurch wird die weitere 
Geschwindigkeitszunahme des Mähdreschers begrenzt, ob
wohl der Motor nicht völlig ausgelastet ist. Dabei wirkt die 
Selbstregelung auf den Variator des Fahrgestells nicht ein. 
Bei einer weiteren Zunahme der Beschickung der Dresch
maschine spricht der Mikroumsch.alter S2 an und schaltet die 
Stromversorgung für die Wicklung 11 des elektromagneti
schen Schiebers 9 ein . Dadurch wird die Geschwindigkeit 
der Fortbewegung des Mähdreschers solange herabgemin
dert, bi·s das Drehmoment seinen optimalen Wert wieder 
erreicht hat. 

Die Selbstregelung hält somit eine optimale Belastung der 
Dreschmaschine (entsprechend Gleichung (3)) in dem Bereich I 
und eine optimale Belastung des Motors im Bereich II ein. 
Die unter Feldbedingungen in der Erntezeit 1965 auf dem 
Versuchsfeld des L.I.f.L. durchgeführten Erprobungen bestä
tigten die Arbeitsfähigkeit der Selbstregelung. 
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Bild 2: Prinzipschema des Selbslregelsyslems fUr die Beschickung 
eInes Getreldemähdresmers 

I und 3: Kompensations· und Arbeils-Wellrohrmembran; 2: auswechsel
bare Düse, 4: Kammer, 5: Feder, 6: Stange, 7 und 11: Wicklungen der 
Elektromagnete; 8: Reduzierventil des hydraulischen Systems; 9: e lektro· 
magnetischer Steuerschieberi 10: handbetätigter Hahn zur Re gelung des 
Variators des Fahrgestells; 12: Hydraulikzylinder des Variators des Fahr· 
gestells, S,-S,: Schalter und Mikroumschalter. 
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Die Gleichmäßigkeit bei der Maissamenverteilung 
bei Einzelkornsämaschinen 

Der vorJic(Jende Aulsatz ist eine Ubersetzung eines Beitrages von S. G. PIVOVAR, Ukrainische Maschinenversuchsstation 
(UMVS), aus der sowjetischen Fachzeitschrift "Mechanisie rung und Elektrifizierung", 24 (1966) H. 4, S. 50-51 

In der letz~en Ze it find e t die Einzelkornsaat beim Mais in 
unserem Lande eine ständige Verbreitung. Das Werk "Roter 
Stern" produziert die Quadratnestsämaschine SKNK-6, welche 
sowohl für die Quadratnest- als auch für die EinzeIkorn
saat des Maises vorgesehen ist. Außerdem entwickelte eine 
hcsonder·e Abteilung des Konstruktionsbüros dieses Werkes 
eine spezialisierte Einze lkornsämaschine SKPN-6, die von 
25000 b is 87000 Samen auf 1 ha bei einem Zwischenabstand 
von 13 bis 43 cm aussät. 

\Vir führte n e ine Untersuchung dieser Sämaschinen durch 
mit dem Ziel einer Beurteilung ihrer ArbeitsquaIität bei 
der Einzelkornsaat, sowie einer Klärung der Ursachen, 
welche die Gleichmäßigk e it der Samenverteilung in der 
Drillre:he beeinflussen. Die Versuche wurden im Boden
kanal der UMVS durchgeführt. Die sorgfältig kalibrierten 
Samen des Maishybrids Bukovinskij 3 wurden auf einen 
Klebestreifen bei Geschwindigkeiten von 1; 1,6; 2 und 
2,5 mls ausgesät. 

Als Ergebnis der Untersuchungen wurde festgestellt , daß 
beide Sämaschine n keine gleichmäßige Verteilung der 
Samen entlang der Drillreihe gewährLeisten. Die Abstände 
zwischen den Same n schwanke n von 0 bis 50 cm und mehr. 

So ergaben sich folgende Werte bei einem vorgegebenen 
mittleren Abstand zwi.schen den Samen von 1 = 22 cm (di€s 
entspricht einer Aussaat von 64000 Samen pro 1 ha) und 
einer Fahrgeschwindigkeit v = 1,6 m/s: bei der Aussaat 
mit der Sämaschine SKPN-6 lagen 46,9 % der Samen in 
Abständen von 15- 25 cm (MIlliltI. = 17 cm, (J = ± 7,45 cm 
und V = 44,1 %). Bei der Maschine SKNK-6 lagen die 
Vierte bei 17,5 % (MllIitil. = 16,5 cm, (J = ± 12,5 cm und 
V = 75,7 %). Die agrotechnischen Bestimmungen sehen min
destens 75 % solcher Samen vor. Mit zunehmender Fort
bewegungsgeschwindigkeit wird die Gleichmäßigkeit der 
Verteilung schlechter (Bild 1) . 

Die Gleichmäßigkeit der Verteilung wird durch die Reibung 
und das Zusammenstoßen der Samen mit den Wänden ·der 
Drillschare verschlechtert. Um den Einfluß des Querschnittes 
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ßlld 1: Variationskurven der Samenverlellung für die SämasdJlne SKPN-6 
(I und 2) und SKNK-6 (3 und 4) bel v = 1.6 (I und 3) und 2 mls (2 und 4) 

der '3aatleitung (Hohlraum im Gehäuse des Drillschares) au{ 
diese Kenngröße zu untersuchen, bauten wir das Gehäuse 
des Drillschares von SKNK-6 um: anstelle der entfernten 
Ventile und der Zwischenwand wurde in den Hohlraum des 
Drillschares eine Röhre mit einem ova len Querschnitt von 
20 X 30 mm eingesetzt. 

Di e beste Gleichmäßigkeit wurde bei dem geringsten Quer
schnitt der Saatleitung (B i I d 2 a) erhalten: bei 1 = 22 cm 
und v = 1,6 mls lagen 56,4 % der Samen in Abständen 
von 15 - 25 cm (Mmi!11. = 17,1 cm, 0 = ± 6,25 cm, und 
V = 36,4 %). Bei einer normalen Saatleitung mit Zwischen
wand waren es 17,5 % der Samen; wenn die Zwischenwand 
und Ventile entfernt waren (der Quer.schnitt der Saatleitung 
betrug im oberen Teil 70 X 25 mm) 30,6 %; beim Arbeiten 
mit der Sämaschine SKPN-6 (Querschn itt der Saatleitung 
im oberen Teil 25 X 30 cm) 46,9 % . Die Samen haben in 
breiten Saatleitungen infolge der Reibung und der Zusam
menstöße mit den Wänden verschiedene Traj e ktorien und 
fliegen von der Säscheibe bis zur Endlage mit größeren 
zeitlichen Unterschieden als im Falle enger Saatleitungen. 
Als Folge davon verschlechtert sich di e Samenverteilung. 

D€r Einfluß der Höhe der Sävorrichtung und der Fahr
geschwindigkeit deI Säma.schine auf die Gleichmäßigkeit 
der Samen ve rteilung wurde ebenfalls untersucht. 

M ' t abnehmender Fallhöhe h der Samen wird die Gleich
mäßigkeit der Verteilung verbessert, insbesondere bei dem 
Drillschar der Sämaschine SKNK-6 mit einem breiten Quer
schnitt der Saatleitung (Bild 2b). Wenn bei h = 50 cm 
17,5 % der Samen innerhalb eines vorgegebenen Abstandes 
lagen, dann waren es bei h = 20 cm 63,4 % . 

Die Gleichmäßigkeit der Verteilung ist gut bei kleiner Fahr
geschwindigkeit und einer ni,edrigen Höhe der Sävorrichtung, 
wenn die Fallzeit der Samen etwa gleich der Fahrzeit der 
Sämaschine für die Abständ.e zwischen den Samen wird. 
Bei 1 = 22 cm, v = 1,2 mls und h = 20 cm lagen bei der 
Sämaschine SKNK-6 82,2 % (M miitl . = 17,1 cm, (J = ± 40,2 
cm) und bei der Sämaschine SKPN-6 72,8 % der Samen in 
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Bild 2: Di e Glelcbmäßlgkell der Samenverlellung In Abhängigke Il vom 
QuersdJnltt d er Saallellung (al und von der Höhe der SävorrldJlung über 

dem FurdJengrund (b) 
I: Saalleilung mit Querschnill 20X30 mm in der Drilischaraussparung der 
SämasdJine SKNK-6; 2: Saalleitung der Sämaschine SKPN-6; 3: Saal
leilung der Sämasdlin e SKNK-6 nach Enlfernung der V e ntile und der 
Zwischenwand; 4: Saatleilung der Sämaschine SKNK-6 mit geöffn eten 
Ventilen . 
Forlbewegungsgeschw indigkeil der Sämaschine Im/sl: 1,6 (5), 2 (6) und 
2.5 (7) 
- - - - - - Sämaschine SKPN-G; -' - . - Sämaschine SKNK-6 
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Abständen von 15 - 25 cm (M nd !!!. = 16,6 cm, 0 = ± 3,75 
cm). 

Zur Verbesserung der Gleichmäßigkeit in der Maissamen
verteilung bei der Einzelkornsaat ist es daher notwendig, 
die Sävorrichtung möglichst niedrig über dem Furchenboden 
anzubringen oder eine andere Saatzuführung zu verwen
den, wobei deren Geschwindigkeit mit der Fahrgeschwindig
keit der Sämaschine übereinzustimmen hat. 

Um die Gleichmäßigkeit der Samenverteilung mit den vor
handenen Sämaschinen zu verbessern, ist es notwendig, die 
Höhe der Sävorrichtung über dem Boden auf 30 - 35 cm 
zu begrenzen, den Querschnitt der Saatleitung so weit wie 
möglich zu verringern und die Reibung der Samen an den 
\Nänden der Saatleitung herabzusetzen. Die Fortbewegungs
geschwindigkeit der Säma.schine sollte 6 km/h nicht über

steigen. 

MAX - E YTH - G ES E LLS C HAFT 

Dieter Ventzki 

Die Wünsche der Industrie an Lehre und Forschung 
Vortrag, gehalten auf der Tagung des Arbeitskreises "Forschung und Lehre" der Max-Eyth-Gesellschaft am 

3. November 1966 in Sluttgarl-Hohenheim 

Für die Einladung, in Ihrem Kreis über die Wünsche der 
Industrie an Forschung und Lehre zu sprechen, möchte idl 
Ihnen herzlich danken. Die Industrie weiß, wie wichtig die 
Forschung für den technischen Fortschritt ist. Sie ist dankbar 
für die große Anzahl von Forschungsergebnissen und die 
Fülle von Anregungen, die sie von der Forschung schon 
erhalten hat. Die bisherige gute Zusammenarbeit zwischen 
Landmaschinen- und Ackerschlepper-Industrie und der land
technischen Wissenschaft ermutigt mich, Ihnen einen bunten 
Strauß von Problemen vorzulegen. Diese Probleme sind 
Ihnen zwar zum großen Teil schon bekannt; es ist aber 
sicher richtig, sie einmal zusammenfassend darzustellen. 
Die Zusammenfassung, die ich Ihnen geben mödlle, geht 
zurück auf eine erst vor wenigen Tagen durchgeführte 
Befragung einer großen Anzahl von führenden Land
maschinen- und Schlepper-Herstellern. Sie ist also hoch
aktuell. 

Erlauben Sie mir, Ihnen zunächst einige Wünsche allgemeiner 
Art vorzutragen, also solche, die sich nicht auf bestimmte 
Zweige der Landtechnik beziehen, sondern für deren ganzen 
Bereich gelten: 

D:e Grundlagenforschung ganz allgemein ist an erster Stelle 
m nennen. Uber ihre Bedeutung vieles zu sagen, dürfte sidl 
erübrigen. Nur eines: Es sollten neuere Entwicklungen auf 
allen technischen Gebieten auf ihre Verwertbarkeit für die 
Landtechnik untersucht und bei Brauchbarkeit der Industrie 
gewissermaßen als Leitfaden für ihre Entwicklungsarbeit 
gegeben werden. Auf lange Sicht gesehen ist die Land
technik auf diese Befruchtung aus anderen Gebieten un
bedingt angewiesen. Erfahrungen aus den vergangenen Jahr
zehnten zeigen dies deutlich. Als Beispiele seien nur die 
Verfahrenstechnik, die allgemeine Kfz-Technik, die Hydraulik 
und die Kunststoffe genannt. 

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel in der heutigen Zeit 
bietet die Raumfahrttechnik in den USA. Sie hat eine Fülle 
von bahnbrechenden Ideen für die verschiedensten Gebiete 
der Technik mit sich gebracht. Ich denke hierbei nur an die 
Vielfalt neuer bisher unbekannter Werkstoffe, ferner an 
die Miniaturisierung der Bauteile in der Elektronik sowie 
an die befruchtende Wirkung auf die Fertigung.stechnik. Die 
NASA beschäftigt ein besonderes Büro, welches nur damit 
::u tun hat, die neuesten Erkenntnisse der Raumfahrtfor
schung für die übrige Wirtschaft nutzbar zu machen. 

Betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte beim Einsatz der 
Maschinen dürfen bei dieser Ubersicht über die allgemeinen 
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Probleme n:cht vergessen werden. Im Zuge der europäischen 
Integration wird es sehr wichtig sein, auch die Probleme in 
diesem Bereich kennenzulernen. Vor allem ist es wesentlich 
zu wissen, wo bei der strukturellen Änderung der euro
päischen Landwirtschaft die wirklichen Grenzen der Mechani
sierung liegen. Bezieht man bei diesen Betrachtungen die 
notwendige Hilfe für die Entwicklungsländer ein, so stößt 
man auf die speziellen Anforderungen und Probleme, die 
sich beim Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte 
in diesen Landwirtschaften ergeben. Es sollten die Mög
lichkeiten und die Grenzen für diesen Einsatz untersucht 
werden. 

Auch der Frage nach der richtigen und zweckmäßigen Form 
der typischen Landmaschinen-Elemente sollte von der For
schung mehr Beachtung geschenkt werden. Als Beispiele 
für eine zweckmäßige Gestaltung solcher Elemente möchte 
ich nur die folgenden nennen: Stecker der verschiedensten 
Arten zum Herstellen leicht lösbarer Verbindungen, Elemente 
für die Befestigung der Werkzeuge an den Geräten, Ele
mente zum Einstellen oder Verstellen, wie z. B. Handhebel 
oder Handkurbeln. 

In benachbarten Gebieten, wie in der Feinmechanik, liegen 
ausreichende Untersuchungen über deren spezielle Maschinen
Elemente vor. Die Landtechnik hat nichts Vergleichbares. 
Die bloße Sammlung empirisch entstandener Elemente ist 
zwar ein begrüßenswerter Anfang, reicht aber ohne for
schende Durchleuchtung nicht aus. Diese Probleme sollten 
von der Wissenschaft unbedingt aufgegriffen werden. 

Bei der Entwicklung neuer Maschinen taucht die Frage auf, 
in welchem Maß deren Erprobung von den saisongebundenen 
und daher langwierigen Feldeinsätzen auf den Prüfstand 
verlagert werden kann. Ich denke hierbei vor allem an die 
Ermittlung typischer Lastkollektive für wichtige Landmaschi
nen-Bauelemente . Im Zusammenhang damit steht die weitere 
Frage, welche Methoden es erlauben, die Prüfstandsergeb
nisse sicher auf die Feldbeanspruchungen zu übertragen. I-Uer 
ist auch zu bedenken, daß Meßeinrichtungen für die Fest
stellung der Leistungsaufnahme der Maschinen im Feldeinsatz 
nicht allen Firmen zur Verfügung stehen. Es wäre daher zu 
überlegen, ob und inwieweit es möglich i.st, daß die Institute 
diese Arbeit in vermehrtem Umfang übernehmen und die 
einschlägigen Daten möglichst rasch verwerten, damit sie 
noch vor Beginn einer größeren Fertigung berücksichUgt 
werden können. Wir haben von Herrn Professor SEGLER 
gehört, daß die Landesanstalt für Landwirtschaftliches Ma
schinenwesen in Hohenheim unter Herrn Dr. WALTER speziell 
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AUS DEM FACHSCHRIFTTUM 

Landmaschinenlehre 

Leitfaden für Studierende der Landwirtschaft, Band I. HEINRICH 
HODE u. a. VEB Verlag Technik Berlin, Ausgabe Berlin 1965, 
2. Auf!., 536 Seiten, 481 Bild., 21 Tafeln. Format 16,5 X 27 cm. 
Leinen. Preis 29,00 M (Ost). 

Ein ausgezeichnetes Lehrbuch! Es ist geschrieben worden, 
wie Untertitel und Vorwort angibt, für Studierende der 
Landwirtschaft, denen es "Leitfaden" sein soll, für Diplom
Landwirte, die es als Nachschlagewerk im praktischen Be
rufsleben gebrauchen sollen, ferner laut Klappentext auch 
für Agronomen, damit sie es in der Praxis der Landwirt
schaft nutzen mögen. 

Der Verfasser legt das Buch nun so an, wie es naturgemäß 
nötig ist, um jungen Menschen, die wohl landwirtschaftlich, 
aber doch sehr wenig in technischer Richtung hin ausgebildet 
sind, das Wesen der Technik, speziell der Landtechnik, nahe 
zu bringen. Er befindet sich darin Ln einer wenig beneidens
werten, ja geradezu schwierigen Lage. Frühere Verfasser 
von landtechnischen Lehrbüchern, vor allem DENCKER J) glaub
ten noch mit je einem Kapitel "Von den Eigenschaften der 
Stoffe" und "Von der Energie in ihren verschiedenen For
men" auszukommen. HEYDE erkennt, daß man damit allein 
dem landwirtschaftlichen Studenten das Wesen der Technik 
heute nicht mehr vermitteln kann und er geht daher konse
quent einen Schritt weiter: In die Stoffkunde dringt er tiefer 
ein, erläutert die verschiedenen Methoden der Werkstoff
prüfung und gibt den Studenten einen Begriff über die tech
nischen Bezeichnungen der Werkstoffeigenschaften. 

Ein weiteres Kapitel ist dem "Lesen technischer Zeichnun
gen" gewidmet. Aber gerade bei dieser Aufgabe wird so 
recht deutlich, in welcher Klemme sich der Lehrer der Land
technik vor landwirtschaftlichen Studenten befindet. Er möchte 
ihnen wirklich weitgehend das Wesen der Technik erschlie
ßen, stößt aber immer wieder auf mangelnde Vorbildung. 
Das "technische Zeichnen" ist sicherlich eine der möglichen 
Vorstufen zum Erfassen der Technik, aber reicht das aus? 
Und "lesen" kann man tedlllische Zeichnungen doch wohl 
erst dann richtig, wenn man das technische Zeichnen selbst 
unter guter Anleitung von Grund auf gelernt hat. Im Lehr
plan müßte also ein Praktikum "Technisches Zeichnen" ein
geschlossen se :n. Das geht nun aber wohl wieder zu weit, 
abgesehen davon, daß ein guter Schuß "Darstellende Geo
metrie" eigentlich auch dazu gehörte. Es wäre ferner die 
Frage berechtigt, ob es Umstä.nde gibt, die es aus praktischen 
Gründen als notwendi.g erscheinen lassen, daß der Landwirt 
technische Zeichnungen lesen können muß. Das ist aber doch 
wohl nur dann nötig, wenn er z. B. fern der Heimat in Ent
wicklungsländern etwa Ersatzteile selbst herstellen muß. 
Dazu fehlen ihm aber wieder die handwerklichen Fertig
keiten eines Schlossern oder Schmiedes. Der Agronom soll 
sich mit dem Techniker verbinden, nicht aber versuchen, ihn 
zu ersetzen. 

Das Kapitel "Standardisierung" ist jedoch für den Studie
renden der Landwirtschaft besonders wichtig. Weniger im 
Sinne des "Wesens der Technik", als in der Erkenntnis, daß 
Normung und Standardisierung aus ökonomischen Gründen 
nötig sind. Der Landwirt muß wissen, daß nur in besonders 
glücklichen Fällen mit der Standardform ein unbedingt tech
nologisches Optimum verbunden ist, daß andererseits doch 
recht häufig nur optimale Kompromisse zwischen bester tech
nischer Lösung und bestem gemeinwirtschaftI.ichen Nutzwert 
möglich sind. Sie werden in Kauf genommen, wegen der 
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Austauschbarkeit, der Vereinfachung der Lagerhaltung, der 
Kostensenkung. 

Bedauerlich im Sinne der Lehre für ein allgemein technisches 
Grundwissen ist der Verzicht auf ein Kapitel über Techno
logie, technisch betrachtete Mechanik und Energielehre. In
dessen soll ein Band III für technisch besonders Interessierte 
folgen, in welchem u. a . Mechanik, Meßtechnik, Regeltechnik 
behandelt werden soll. Da aber Begriffe, wie Wirkungsgrad 
oder Leistung schon in Band I verwendet werden, wäre eben 
doch ein physikalisch-technisches Kapitel schon in Band I 
vorteilhaft. 

Ein Kapitel über Maschinenelemenle beschließt den Teil 
"Technische Grundlagen". Dieses Kapitel ist weniger proble
matisch in bezug auf "allgemein technisches Grundwissen" , 
weil hier doch sehr praktische Dinge behandelt werden, mit 
denen der Landwirt ständig zu tun hat: Schweißverbindun
gen, Rohrverschlüsse, Keilriementriebe, um nur ein Teil der 
wichtigst en Themen zu nennen. 

An dieser Stelle sollen einmal die sehr sauberen Zeichnun
gen er 'wähnt werden, die mit außerordentlichem Fleiß und 
mit großer Akkuratesse ausgearbeitet sind. Sie geben dem 
Buche eine besondere Note. Noch nie ist ein Lehrbuch der 
Landtechnik für Landwirte so großartig rein technisch illu
st~iert worden (war vielleicht deshalb das Kapitel "Tech
nisches Zeichnen" nötig?). Es sind nur ganz wenige der Bil
der unmittelbare Photographien, so wenige, daß man sagen 
könnte, die hätte der Verfasser weglassen können und lie
ber mehr Gebrauch machen sollen von perspektivischen 
Zeichnungen, die im übrigen stellenweise schon verwendet 
wurden (technisch noch zweckmäßiger wären isometrische 
Zeichnungen). Seit dem für Ingenieure geschriebenen, unver
geBlichen "Handbuch der Landtechnik " von KÜHNE ist kein 
landtechnisches Buch so gut" technisch" illustriert worden. 

Mit dem Kapitel "Motoren und Schlepper" beginnt das 
eigentliche landtechnische Thema, über dem im Vorwort der 
sehr gute Ausspruch steht: "Eine Landmaschinenlehre soll 
sich ... auf das Grundsätzl.iche beschränken ... " Der Verfas
ser hat dieses Prinzip im ganzen Buch durchgehalten, so daß 
es nicht so bald veralten wird. Das "Grundsätzliche" besteht 
zwar nicht ewig, aber doch länger als die schnell vergäng
lichen "neuesten Fortschritte". Elektromotoren und Verbren
nungsmotoren werden ausführlich behandelt, ebenso der 
Schlepper selbst. Bei der Betrachtung des Schleppers würden 
wir vielleicht die Akzente etwas anders setzen, die Reifen
fragen etwas ausführlicher behandeln, den Tendenzen im 
Getriebebau nachgehen, welche auf Bedienungserleichterung 
hinzielen. Aber da im wesentlichen nur "Grundsätzliches" 
gesagt und vielleicht auch nur "Bewährtes" behandelt wer
den soll, ist ein solcher Verzicht zu verstehen . Bei der Lite
raturangabe zum Schlepperkapitel fällt auf. daß die sehr 
weitgehende westdeutsche Forschung auf diesem Gebiet 
(Motore, Getriebe, Bereifung, Sitzschwingungsfragen) nicht 
erwähnt ist, obwohl in anderen Kapiteln das westdeutsche 
wissenschaftliche Schrifttum Berücksichtigung findet. 

Der bisher vorliegende Band I des Lehrbuches enthält weiter
hin Kapitel über Transportmaschinen, über Geräte und Ma
schinen für Düngung, Bodenbearbeitung und Pflanzenpflege. 
Die erwähnten Prinzipien sind auch in diesen Kapiteln 
gleichmäßig durchgeführt, wobei sich die verschiedenen Mit
verfasser (Baltin, Domsch, Gruner, Ramin, RiedeI, Ruhnke) 
hervorragend zusammenfügten . 

Allerdings fällt auf, daß zum Beispiel das Kapitel .Boden
bearbeitung" recht knapp behandelt ist. So findet sich kein 
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Wort etwa über moderne Scharformen, obwohl doch auf 
diesem Gebiete in Rußland einiges wesentliche gearbeitet 
wurde (Zweila.genstähle). So nahe an der Wiege des ersten 
großen Fortschrittes in der Konstruktion der Drehpflüge 
sollte man doch auch zum mindesten ein Bild eines Dreh
pfluges erwarten . Stall dessen wird der alte Anhängepflug 
ausführlich behandelt mit Stellspindel und Abreißkupplung, 
wie e r in ·den zwanziger Jahren entwickelt wurde. GroßfI(j
chenwirtschaft? Es gibt im Ostraum auch kleinflächige Be
triebsformen. Im übrigen geht in der westlichen Welt nicht 
ohne Grund die Großflächenwirtschaft auf Anbaubeetpflüge 
mit Schnellkuppler über, bei mehr als 4 Scharen werden zu
nehmend Aufsattelpflüge genommen, die allerdings erwähnt 
sind. Diesem Kapitel fehlt leider ein Literaturhinweis. 

Versöhnt wird man wieder bei näherer Durchsicht des vor
hergehenden Kapitels über "Landtechnik und Boden", in 
welchem, vielleicht etwils zu kurz, über den "Boden als 
Standort" gesprochen wird und dann ausführlich über den 
"Boden als Fahrbahn". Ein recht interessantes Kapitel "Der 
Boden als Werkstoff" schließt sich an. Das Literaturver
zeichnis dieses ganzen Kapitels "Landtechnik und Boden" 
umfaßt moderne russische, eigene Arbeiten der Verfasser 
und iluch viele Völkenroder Untersuchungen. 

Der nod1 folgende Band II, der wohl bald ersd1einen soll, 
wird die Erntemilschinen behandeln. Ein später folgender 
Band BI, auf den im Text des Bandes I vielfach verwiesen 

wird, soll dann technische Mechanik, Meß-, Steuer- und 
Regeltechnik, ausführlich behandeln. 

Nun bleibt noch ein lobendes, ein sehr lobendes Wort über 
die Lesbarkeit ·des Buches zu sagen. Es beginnt schon mit 
einer sehr klaren und sehr ausführlichen, hervorragend 
gegliederten Inhaltsangabe. Das Gegenstück dazu, das Stich
wortverzeichnis, läßt in seinem Umfang und seiner Auswahl 
der Stichworte auch keine Wünsche offen. Beides zusammen 
ergibt eine große Transparenz des Buches, die das Suchen 
nach einem gewünschten Kap.itel sehr erleichtert. Dazu 
kommt die konsequent durchgeführte moderne Nummerie
rung der Kapitel, der Abschnitte und Unterabschnitte, die 
nicht nur das Inhaltsverzeichnis auszeichnet, sondern auch 
im Textteil notiert ist. 

Die Sprache ist sachlich und ebenfalls klar. Sprachnachlässig
keiten sind vermieden, der Text ist flüssig geschrieben. 
Manche pädagogischen Feinheiten, wie z. B. die Entwicklung 
des Kennfeldes von Verbrennungskraftmaschinen, verdienen 
ein Sonderlob. Alles in allem: Ein au~gezeichnetes Lehr
buch, das auch unseren Lehrern und landwirtschaftlichen 
Studenten der Landtechnik eine große Hilfe sein könnte. 
Einige wenige ort- und zeitgebundene Redewendungen, wie 
sie etwa im Klappentext und te ilweise auch in der Ein
leitung enthalten sind, wären keinesfalls Grund, das Buch 
etwa aJ.s unsachlich abzulehnen. Es gehört heute als eines 
der modernsten Lehrbücher der Landtechnik in jede land
wirtschaftliche Lehrstätte, die sich naturgemäß mit der Land
technik befassen muß . Heinz Spe;ser 

PERS·ONLICHES AUS MEG UND KTL 

Minister Tassilo Tröscher 

Ein alter Hase aus SCHLABACHS Stall ist Landwirtschafts
minister in Hessen geworden : Dr. Dr. h.c. Tassilo TRÖSCHER. 
Wir Freunde aus KTL und MEG gratulieren herzli.P1 und 
wünschen ihm Erfolg in seiner Arbeit und seiner Sorge 
um die hessischen Bauern. 

Der Berichterstatter erinnert sich an die Adventszeit 1959, 
KTL-Mitgliederversammlung in Kassel. Das KTL stand an 
einem Scheideweg. Da stand Dr. TRÖSCHER auf, plädierte für 
eine stärkere Heranz1ehung und Verantwortung der KTL
Mitglieder, sagte seine deutliche Meinung gerade heraus, 
nahm kein Blatt vor den Mund, verletzte trotzdem niemand, 
weil er Humor hatte un.d sich dem KTL verbunden fühlte, 
und er zeigte neue Wege. Das ist es, was man schon immer 
an ihm rühmte: Klare Einsichten, Uberzeugungskraft und 
Rednergabe, Verläßlichkeit und Kameradschaft. 

Wenn man sich eine solche führende Stellung, wie sie nun 
Dr. TRÖSCHER innehat, nur durch Fleiß und Sachkunde, 
Initiative, Können und Wissen verdienen könnte, dann hätte 
TRÖSCHER sie sich ehrlich verdient; die langen Jahre seiner 
Tätigkeit in diesem Ministerium als Ministerialdirektor und 
Staatssekretär haben gezeigt, was er fachlich kann und 
durchzusetzen imstande ist. Die Früchte seiner Arbeit 
zeugen für ihn. Er war aber über dieses fachliche Können 
hinaus immer mehr als ein reiner Fachmann, sondern poli
tisch ungemein interessiert mit eigenen, sehr liberalen Vor
stellungen von Regieren - und Regiertwerden. 

Geboren und aufgewachsen im südlichen Schwarzwald, Ab
solvent der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim, 
frischgebackener Doktor der Agrarwissenschaften mit Aus
landserfahrungen, kam er 1928 zum neugegründete n Reichs-
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kuratorium fürTechnik in der Landwirtschaft (RKTL). Damals 
entstand mi t Förderungsmitteln des RKTL die "berühmte" 
Maschinengenossenschaft HÄUSERN bei Biberach am Riss, 
die dann bald unter Prof. MÜNZINGERS Aegide Stoff zu hefti
gen Diskussionen in der agrarpolitischen Offentlichkeit 
lieferte. Dieses erste "Bauernkollektiv" auf deutschem 
Boden, an dessen Anfang die Vorstellung stand, durch Ver
gesellschaftung des Masch.inenkapitals und dessen Anwen
dungsbereichs die Kosten der Mechanisierung auch für den 
bäu€rlichen Betrieb tragbar zu gestalten, war für damalige 
Zeiten ja nicht nur ein sehr kühnes, sondern, wie man 
h€ute weiß, auch ein sehr weitsichtiges Unternehmen. Es 
lieferte lange Jahre vi·el Stoff im Streit der Meinungen, 
der am Anfang durch den Gegensatz zwischen Aereboeianern 
und Münzingerianern um den wahren "Arbeitsertrag der 
bäuerlichen Familienwirtschaft" verschärft wurde. TRÖSCHERS 
ausgesprochene Begabung für die Anpassung an gegebene 
Umstände, selbst wenn ·sie noch so widri'g sind, hat sich 
damals schon gezeigt, denn als RKTL Referent für 
"Häusern" stand er eng bei Münzinger. Dies tat jedoch 
seinem Kontakt zur andern Seite keinen Abbruch, denn er 
hat ja dann bei Aereboe promoviert. 

Auch an weiteren Initiativen des RKTL, deren Ursprung 
wohl mit Vorrang auf FREIHERR VON WILMOWSKY und Dr. 
SCHLABACH zurückgeht, wie z. B. die Erridllung von Beispiels
siedlung·en in der Altmark und in Oberschlesien, war Dr. 
TRÖSCHER - z,um mindesten beim Start der praktischen Aus
führung - sehr wesentlich beteiligt. 

Se,in suchender, damals mitunter recht unruhiger Geist 
brauchte aber immer wieder Neuland . Es bot sich ihm Mitte 
der dreißiger Jahre zunächst innerhalb, dann außerhalb des 
RKTL, als mit dem Streben nach Autarkie die Gewinnung 
von industriellen Rohstoffen aus der deutschen Landwirt-
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schaft r eizvolle Aufgaben schuf, selbst wenn es sich dabei 
um die Tierkörperverwertung h andelte. Alls dieser Zei t g i bt 
es einige nette Geschichten um TR öscHER. Doch ist zu fürch
ten, daß da für im "Curriculum Vitae" ein.es Ministers kein 
Platz ist. Vielleicht erzählt er sie einmal selbst im Kreise 
seiner alten Mitarbeiter. 

Prof. DrAng. Kurt Marks 70 Jahre all 

Am 3. J anuar 1967 wurde der emeritierte Landmaschinen
Professor der Technischen Universitä t Berlin, Kurt M arks, 
70 Jahre alt. Im Frühjahr des Jahres 1966 halle er sei n 
Lehramt an seinen Nachfo lger übergeben . Es mag fü r ihn 
ei ne besondere Genugtuung gewesen sein, daß sein ehe
maliger Schüler, Dr.-Ing. Göhli ch , der auch bei ihm an der 
Fakultät für Maschinenwesen der Technischen Universität 
Berlin promoviert halle, aus GÖllingen auf seinen Lehrstuhl 
berufen wmde. So fällt es ihm umso leichter, den Kontakt 
zu seiner früheren Wirkungs stätte aufrecht zu erhalten und 
dem Institut und Lehrstuhl für Landmasch inen aus rei cher 
Berufserfahrung jederze i t mit RlIt und Tat zur Seite zu 
stehen. Dem Fachgebiet Landtechnik , dem sich Marks als 
Schü ler und Assistent von Prof. Kühn e, München , schon als 
junger Ingenieur verschrieben halle, lind dem er durch über 
40 Jahre verbunden blieb , wird er nun noch durch d ie 1'.1it
lIrbeit an dem Band L andtechnik eies T aschenbuches für 
Ingenieure "HUTTE " einen weiteren Beitrag leisten. D ie 
lange Reihe von Fachbeiträgen aus se iner Feeler in den ein
schlägigen Zeitschriften "Landtechnische Forschung " , "Grund
l agen der Laneltechnik" "Konstruktion" und "LlI neitechn ik" 
wird damit elen rechten Abschluß finden . 

Die Angehörigen des Lehrstuhls und eier beiden In sti tute 
(an der Fakultät für Maschinenwesen und an der Fakultät 
für Landbau) ehrten ihren alten Chef mit einem improvis ier
ten Fackelzug. Auch der Berliner Rundfunk gedachte des 
Jubilars in Form eines kurzen Interviews. A.M. 

DrAng. 0110 Schnell bach 70 Jahre alt 

Seil 58 Jahren wanderl er durch die Geographie, ist in vi e
l en erdteilen bekannt und beliebt. Dr. SCHNELLßACH wurde 
am 21. Januar 1967 70 Jahre all. Grund genug, ein en alten 
Freund aus MEG und KTL zu feiern. Der Schrifl/eiler erbat 
sidl v on ihm ein paar Dalen hir eine entsprechende Laudalio, 
er erhi elt aber einen so frischen, fröhlichen Brief, daß jeder 
darau s hergestellte "Lebens lau f" an Wesensgehalt verlöre. 
Drucken wir stall dessen den Brief li eber im Worl/aul ab! 

Lieber Herr SPEISER I 

Recht schönen Dank für Ihre Karte und die guten Wünsche 
zum Siebzigsten. MAx EYTH schrieb ei nmal : jetzt naht sich 
wieder der Tag, wo wir's amtlich haben, daß wir schon wie
der ein Jahr älter geworden sind und unsere Mitmenschen 
verlangen von uns, daß wir lIns darüber noch freuen sollen. 
Meinen Lebenslauf können Sie eigen tlich nur mit der Uber
schrift bringen "Lebenslauf eine r v erk rachten Ex istenz". Ich 
bin n icht Professor emeritus, ni cht pensionierter Beamter -
also al les nicht, was bürgerlich erstrebenswert ist. Aber i ch 
habe eine lächerlich kleine Angestelltenrente, ein schulden
freies Häusle , ich bin gesund und noch leis tungsfäh ig und an 
li lIen mögli chen Dingen in teressiert, und ich habe ein fan 
tas tisch abwechslungsreiches und interessantes Zigeuner
l eben hinter mir. Ich hätt 's ni cht anders haben woll en. 

Was mir wichtig erscheint? - Der Nachweis, daß man auch 
als Ingenieur vielseitig tätig sein kann, mindestens h alte ich 
die technische Ausbil dung für eine ebensogute Allgemein
bildung, wie etwa den Juri sten. D ie können auch alles. -
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Von w em ich di e Reise lu st h abe? Di e Vorväter waren L eh re r 
und Pfarrer, mein Vater 25 Jahre als Personalche f bei Lanz, 
also al les seßhafte Bürgersl eute, seit der Name SCHNEllUACH 
unI 1410 in Neckargemünd vorkommt. A ber vielleicht w ar 
der SchifIseigner J ACOß SCHNEllUACH in N eckarsgemünd der 
weltgewandte Vorfahre . Er kam oft nach Holland und das 
lag damals am Ende der Welt und meine Eltern h aben ihre 
Hochzeitsreise noch auf dem eigenen Schiff gemacht. 

I ch w ar eigentlich nie Beamter, wenn auch mitunter Behör
denangestellter -- und das empfinde ich als Vorteil. Beson
ders die ka ufmännischen T ätigkeiten in Chile und später auf 
dem Ba lkan erforderten immer w ochen ta gs die Uberlegung, 
wo bringe ich bis zum Samsta g das Geld auf, um meine Ar
beiter zu bezahlen. Das zwingt zum Wirkungsgrad -D enken. 

Auch die Beschäftigung mit Gesetzestechn ik war wichtig. M it 
der echt t~ n Forschung ha lle ich eigentlich nm im RKTL zu 
lu n und da war neu, daß wir europäisch dachten und zum 
Beispiel die Mähdrescheruntersuchungen und die Erprobung 
von Einachsern auf ganz Europa ausdehnten. 

Besonders dankbar war ich dafür, daß ich nach dem Fünf
undsechz igsten, wo man eigentlich Rosen züchtet und den 
Dackel spazieren füh rt, nochmal s 5 J ahre eine ganz neu e 
Aufgabe übernehmen konnte: Entwicklu ngshilfe in West
afrika. Neue Menschen , eine frem de Sprache, eine noch fast 
unbekannte Aufgabe und da besonders der Umgang mit 
Menschen ganz anderer Art. Ich habe grade ei ne kleine 
Schrift zusammengestellt über die m enschlichen Erfahrungen 
im Umgdng mit Afrikanern. Nicht nur - wie es lei cht ge
sch ieht - die Festste llung, daß sie anders sind, sondern die 
Frage, warum sie ander s sind und wie wir uns auf dieses 
Anderssein einstellen müssen, wenn wir ihnen helfen wo l
len. Nur kein we ißer technisch er Hochmut. Die Afrikaner 
können eine Menge Dinge, die uns ganz unbekann t sind. 
Wenn sie j e tzt den Anschluß an unsere techn ische Welt 
suchen, dann müssen sie etwas neues hinzulernen und nicht, 
wie man oft hört , vom Nullpunkt aus anfangen. 

Auf 22 internation alen M essen habe ich im Auskunfts.stand 
des deutschen Pavillons technische A uskünfte gegeben: eng
li sch, frdnzös isch, spanisch . Von C h i le bis Paki stan, v on 
Schweden bi s Südafrika. Und jedesmal mußte man sich in 
di e Geschichte und in die wirtschaftli che und politisch e Lage 
ein es ff( ~mden Volk es einarbeiten . 

T echnisdl es und Sprach li ches läßt sich lernen. Daß ich aber 
au ch übera ll schnell mensch l ichen Kontakt fand und viele 
liebe Freun de un ter W eiß, Braun und Schwarz habe, ver
danke ich dem ·Wandervoge l. D or t haben wir's gelernt, uns 
auf andere Menschen einzustellen. In den Wandervog el kam 
ich i n Mannheim mit 12 Jahren und lern te noch HANS BREU ER 
und HANS LISSNER in H e idelberg kennen. Wir haben noch 
Zupfgeiuenhanslli eder mit gesammelt, besonders aber dann 
Volk stänze aufgezeichnet, für die es damals w eder T exte 
noch M el odien schriftlich gab. 

Schön waren auch die 1\ Jahre A rbeit in der MEG, beson 
ders der UmHang mit jungen M en schen, die mit ihren Be
rufssorgen zu uns kamen . Und j etzt noch halte ich Vorträge 
vor Stud en ten über En twicklungsa ufgaben und be re ite junge 
H andwerker und junge M enschen von D iensten in Ubersee, 
Misereor, Stiftung und Entwicklungsdienst auf ih re Aus
landstätigkeit vor, damit sie w irklich mit afrikanischen M en
schen im Busch zusammenleben können und daß sie mensch
liche Kontaktfähigkeit lernen. Das ist w eit schwieriger, aber 
auch w ei t wicht iger , als die V erm it tlung von technischem 
Gewußt-Wie! 

In alter Verbundenheit 

Ihr OTTO SCHNEI.I.BACH 
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