
In dem Fehlen einh ei tlicher Richtlinien und -\\'erte. Um 
den wahllosen EinSDLZ dcl' Vel'bindung-cn zu vermeidcn und 
ein e oplilllale KonslrukLio n und j\II\\','ndung zu g-c\\'ähdci
s te n , wcrden nndlfolgend e llllge Ge(];,llkCII ~.ul' I.iisung auf
gcz0itr l. 

3.1. U ll/asllcllllll g der Möglidl!-; c ilnl ::111' .)!jS1CIIWl is icr llll ,<: 

fi;" die' Verhindung-en , ind einc Vi"I%,,11l k')U ~ lruklivcr \ 'a
'ri ,m ten möglich. Üiesc Val'inlllcn crg'chcn sich aus d CII 
l(olll bill n l ionen der fii l' elen Au [ba u der V el·],i nd lliig he
nÖliglcn Elemclllc. Allfgrlln d elel' gl·oßcn Vnriati onshreite der 
c in zelncn Elemenie iSL die mehrlll,dig'c :\n\\'cnelung' der 1(0111-

lJillations[Jlnlrix (Bilder Ii. lind ,i) ZIIIIl Fill<iell die,,'r V;lri;1I1-
Icn z\\'edonäßig. (Be i der "i'llllaligplI :\n\\, plld llng d er [(Olll' 

bin::tliol1sm alrix kö nncn nlll' 1. \\' ('1 1': I"1I1c nlc k o mhini er t 
werd en.) U IIl alle mög-li('hcll V' II 'ia llt"1I /,11 ('d"ssen. Illü ~sc n 
;dle nur denkbaren Au s führung',formen d e)' e inzelnen EI,,· 
II\c l1le bcriieksiehtigL \\'cl'den. Zu dl' n ordnendeIl Gesi('hls
punklen zähle n die Vel'hindllllf!'Sleil c .. Ansl'üstullg." und di, ' 
i\fe thodell der Opli lllierungsrecl lllllll g-, 

Zum sys tematischell !\ufslellt'll dieser konslrukti\'('ll Yarian
len \\'urden w e il erhill noeh fo lgeude Beding ung-e n belrach
leL - Zll m Beispiel : 

Be~nsp ruchung in der \'crhint!lIllgse lwn e (z, n, Zugk "a fl , 
Druck huri, i\Iolll cn IC) 

zuliissige Abweich ung-ell 

not\\'endige Bearbeilullg'sCjualiliit d e r Paßfl ii, 'h cll (z, n. 
abgeriebene oder g-eglü tt e te ßctunflüeh e n) 

.\1'1 d e r Verbindungen (>; , B. lüs b::t r c oder IInIÖ , l.ll"C Vt'r
bindungen) 

AbhiingigkeiL ' o m DallalJlauf 
Oi e Abh ä llgigk<, il g ibl an, \\'i e di" EiPlll (, lll e (z, ß, Hill',
elem en l, Verbindlln gselel1lclll ) im Bauabl nn f onit d elll 
Verbindung's teil "B::t u" verbund en w('rden (z .. D. direkl" 
Abhängigkei t - d:ts Hilfsekm e llL ,;'i)'(1 w ii hren d der 
Fe rtigung dei' Verbindung's teiles .. Ball" eingebaul), 

Dureh die große Anzahl ckr Au sfüllrungsvllrianten ulld vie
len Bed ingungen m II ßle ein e i\J e l ho<ie gefund cn wcrden, die 
eine voll s tänd ige u nd übc'l'siehllie!te Systcm n Li , ie l'ullg zllliißI. 
Hierfür wurde eine I<ombillatiou gee ig-neler Scl olii sselsystcnl!' 

, gewü hlt. 

3.2. FO/'HlIIZie/'ullg des Oplimiel'lll/gs{lroblems 

Um d ie optilll,,]e Verbindung' fes lkgl'n zu I, öll nl' n , i,1 I'S 
11011\ e ll d iF, Oplilllie l'll llgsrechnllll gen '1l1Z,ll , lc ll cll. Di" Op li
.nicl'ungSI'l'(·hnllngen Hlli ~s(, ll eilldClIlij.!·(' El'gf'bni~sc fiber die 
optinlDl e J(O ll , II'uktioll der Verbi lldullgpn bci minima lell 
,\hlllcssullgl'U uncl gerin g-, ll'n KOSll'll zuln"ell. nie '\Iiigli ch
keit d.,s " e l'g'leichs lllll<' rsehiedli e!t el' Y('rbindung-(' II \\'ird 
dllrch dil' VCl'\\' c ndllll g' kOll Sln nll'r Hcrl'dllltlllg-S\\'C'I'lc (I., n, 
I'riir t.c, :\loJlle lll c, S lahl- und TJl'lollgiilt'n) geschaffen, Das 
()plinll lill jeder c illzdnl'lI V crhiudung- k nn ll über das Y.1· 
riierc n de, ' llallpl ah nwssllllg'e il und der geome lri sche ll For
III('n der 1-:ICIIH'lIte er m itte IL wcn!c " . 

])il' Grundlnge der z.tI bClraclttclld('n V"rbiu(ltlllg'en bild cll 
die dHIl'::tkt e l'islisc1tl"1 "cl'bindungell d er e inze ln c n C;I'UPPCll, 
di" mil Hilfe .IN Syst cma li sie ,'ullg g'd llndcn wllrdeu. 

Um IIl1nöligl', ,s ieh wiedc'rho le lld" J3ereel lllllllg'PIl au;;z ll s('h;t!
le ll , wird ~,lll' Lösullg des Ccsamtp\'ohlcms die Opliulil'rulIg's
aufgabe in drei OpLimierullgsschrille ulll er lPill: 

I, Op tillii e rllng-ssch ritt: Hi cr "'enleH siiutllid,e Eillz('II,ei
Ipn d cl' Ba llteile gesonderl lllltcrweht, wohei all e 1I1ögli
"hen Be!ns llIngsfll ' le n zu b el'li cks iehLigen s ind , 
:2, Oplinli erung,sehritt : enle,' V enn' lIdullg cl ,'I' Ergeb
lIisse d es (' .. s ieIl OpLimierullFsschrill es wprd ell die opli 
lIwlrn Lös llll ge n für die gl'Sll l1ll CII Vcrvindllngell prn';I
Ic ll. Hierb e i hildeu di e in der Sysl e ll1alisierung- '1"lilali,' 
"f'lllittelten Bedingllllg-ell dic Grllll(ll"gc , 
1. Oplimiel'llngssch rill: Di e E rgC' blli"se der Cl'slgclIllnlllell 
Oplinli e rungssch ritt e ",el',kn im ZUS:lnllllenlt:1ng mit d <, l' 
Ausrii s lullg u nl crsllclt t , t im hi e rb(,i "I'rgle ielo hnre und 
op lill1:1k l.Ösungen I.U ,'rhallen, isl I'S nn t\\' ('lId ig. di e 
Ausrii,lnngf' 1l in s ich imlller wi ed e rholende und I'in 
d('lIlig ddinie rharl' \' nlndb'\Ul'inl, ('i ll'lI l.lI IInl e l'fdie!Icrll, 

ZUSillHIIH' nfa ssun g 

I)er Aufbau der VerbindllngcJl isL durch die III,t e rsehiedli· 
.. hen I'JI ., 's ikalisehe n lind dll'lni sch e n Eigenseha flen sow ie 
dllreh die Bed ing ungen im Bnllnbi ll uf g-ekennzcidlllel. Inl 
!,u s:1nIlHenllang' d:'llllit crg-ib l s icll e in e Vielzahl kOllslruktiver 
.\Il s fiiltrlmgsvariallten, E s zeig te s ich , daß fiir d ie Kon
s lrukt.ion und fi 'lr di e Anwendung der Verbindung-cn ein
hl'illi c1o(; Ri('htlinien lind -\\ 'e rl" I'l'll1ith,Jt werden nli'"S'("l. 

Ausrüstungstechnische Systemlösungen in Anlagen der Rinderhaltung Oipl.-Ing. J. HASSlER. KOT" 

S leigend er Bednl'f an Nahrungsm iLI eIn einersci ts und ei n 
Rü ckgang d e r A rbe itskrä ftezahl in der LandwirLschaft ande· 
rerseiLs zwing-ell uns, Systemlösungen für die Produklion 
landwirtschaftlicl.cr E\'zeug lli sse zu find en, die diesem Trend 
Rechnung trag'en ulld den Anleil der lebendigen Arbeit je 
Produklionseinheit ve rring,'\"1. 

Bekannll ich is t unsere Republik e in es d er Li.i n,iC'r mil delll 
höchsten Verbraueh a'l Fleisch und MilchprodukLcn, Der 
Erzeugung dieser Grundnahrungsrni ucl kommL daher außer
o l'den tlid. e BedeuLung w. 

Der VEB K Olllhina t Im pu lsa hat sich die Aufgabe g'estcllt , 
Systeme ,"o n Ausriislungen der LandwirtschafL zur Vcerfü
gUllg zu s ie lIen , die eine rentahle Produktion ermöglichen, 
Im Zuge der w eileren Enlwic1duug enl.steh e.( Anillge n de\' 
Rinde,'halLung mit. indu s tri e lle\' Technologie und an rh nl'uen 
Größen ordnungen , 

En tsprechend <ier speziell e n Prod 11 k I io nsrieh lun g Illll e \'sl'h e i
d eI. m::tn Anlagen fiir Kiilber, Jungvieh, i\fas t rillciC'l' 1111(1 
l\iilch"ieh. D::tlwi "' erd e n gegenwärtig z-icmlieh g leicharlige 
HaltuugsbedingllugclI für J llng,'ieh un "l ]\[astri"dcr ange
strebt. Im Gegen su tz zu e ine m Stall i" herkömmlichem 
Sinne, , 'ol' \\'i egend mit SehnLzfunl<tion für die Tiere, is t ei ne 
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,\nlaI!C cl 1'1' Ti crp rodukt.ion e in KOlllpl ex aus , 'ersehicdenen 
Fu n kt ionsbcreiche n , deren auf t>i nand,' 1' :tb~est irnOl tes Zll sa m
lllcnwi rk,, " I'iner Tndllstrieanlnge in \'i l' le r [-Tills;dlt e nL
spricht. 
Diese Funk tionsbereiche lassen sich grob fo ll!e lld('l'lll llßen 
<, i"leilcn: 

l-I::tILlIHgshel'eidl (in i\Iilchviehnnlage n g-e trennL nach Pro
duklion s- uHd Reprodukl ionsbcre ich), FutLeriagerullg, futter
I ranspo rt , -dosieru ng und -verteilun g, En Lmis tnng, G ü Ile
Ingerung und -behandlung so wie i\lilchge \\'innung. 
Dazu k om llleJl Hoch eine Reiltc von i\'c lw Jl einrichLlln ge n, \\'ie 
s ie z, B, Zll" medi zi ni ,chen B e h nudlllng der Tie re, zum Eill
und Ausschl ellse n u sw. benötigL \\' erd en (ßild 1). 
Die gegen\\'iirlige Anlagcng'en l'm lion i:<t fll))Th folgl"Hle Merk
mille ge kennzeichnet: 
E iH sLreulose Ilallung, Laufstalls)'stem (::tnße r uei I,iilbel'll ), 
zentralisierte M elke inrichtll ng, s ta lioll iil'e FüLterlln;,\,sLechnik 
so\\'i e U nterllllren lmistllHg, \\'eilg-ehend in FließkaHiile n. 

D er VEB I'OInbinaL I,nl)lllsa s le llt gem einsa m mit d eH a nc!('-
1'1'11 B Clrieben d e, I.andmascltinCllbalis sow ie den B e tri ehen 
i,n Bere ich d es Staallichen KOlllil ces für Landtl'chnik ei nc 

. \"EH Komh inat lmpul sa. E ls lcl'\\"('n la 

IkulsdlO Agw l' tN'hnik . '.?I . . Ig . \ ur; ust Hli I 



fiinderhallung 

HS 1 

Technik für SIal/- Technik für Technik für Enlmlslungs-und Technik für den 
SI andausrüslungen Füllerungslechnik 6ü/lelechnik Gewinnungs lechnik und Tierreinigung Tierlransporl Belreuung und 

und-desinfeklion Organisalion 

HII I U HI? IV HII 11.3 HI? 11.4 HI? 1,.5 HI/ 116 HI/ 11.7 

Einrichtungen 
Einrichtungen 

Einrichtungen für 

Absperr- Transporl- für das I/einlgungs - den TraflSPorl Wäge-
für die zWischenAtllagen 

vorr ichtungen einr ichtungen I/äumen aus der f- einrichtungen einrichtungen 
Sial/anlage Hilchgewinnung der Tier-

produklion 

Hil'I [1.11 HKI ' 11.11 Hil'I 11.J.1 HKI 1
'
4.1 Hil'I 115.1 HK I 1161 HK1 1171 

Tränke -
Einrichtungen 

lerkleinerungs - Einrichtung für Oesinfeklions -

Einrlchlungen fUr 
den innerbelriebl. Tierkenn-

einr ichtungen für die 
einrichtungen Hilchbehandlung einrichtungen 

Transpari in zeic.hnungs-
Lagerung und-Lagerung Anlagen der einrichlungen 

Hilchproduklion 

HK I 11.1.2 HK I Im Hil T'3.2 HKI 11.42 HK1 TI5.2 HK I 1162 HKI Tm 
Einrichtungen Einrichtungen Einrlchlungen 

Kolrosle für die für die für den 
Aufbereilun,Q L'gerung Hi/chlranspor I 

1'111' 1 1 1J3 HKI 1113 HK I 113.3 HKI 

Einrichtungen Einrichtungen 
für die für die 

luberellung Homogenlsieruna 

HKI 11.l4 HK1 1134 

Einrichtungen für Enlnahme-
die Oosierung einrichtungen 

HH J 1125 HK I 113.5 

Einrichlungen für 
die Verleilung 

HK I 1126 

Itcih e " on Maschin en , Geräten und Einrichtungen her, die 
s in'1\ 'oll vereint die I" ndtechnische Au s rü s tung einer An
lage ausmachen ; nabei bes teht so wohl z\\'ischendiescn Be
I rieben ein e e nge koo rdini erl e Zu sn mmenarbsjt a ls auch zu 
den wi sse nschaftlichen Einrichtunge n de r La nS~\'irtschaft und 
de r Landtechnik, wie z. B. zum VEB Ingeni<>urbiiro für Pro
dukti onsanl agcn der Rinderwirtsch a ft Ferdinandshof, zum 
Forschungszentrum Dumm e rsto rf und zu vil'lel1 a nd e rcn. 
Ein c au srüs tungstechni,ehe Sys temlösnng ist wirknngs los,' 
wenn ~;j c nicht in ein crn entsprechenden Baukörper ullt e r
~ebradll we rde n knün . Eine enge Zll ~am11lennrbeit mit den 
Be trie ben und Einrichtunge n des Bauwesens is t duher un
umgü nglieh, da nur gemeinsa m eine öko no misch sinll\'oll e 
Sys tem lösung im gan zen geschaffen werd en kann . 

Sta"dausrlistungcll 

Untl'r diese m Begriff vers tcht lTlan alle Aus riistungsleii<· , die 
i", Hallungsbere ich der Tiere nngeordn e t sind , wie Liege
boxe n-Trenngill er, Freßgitter , E inrichtungen am Triftgang 
us\\'. U rn de m Milchvieh optima le Umweltbedingungen ZU 

sichern , sind Ein z.el li egepl ä tze erford erlich (Bild 2) . Di e 
gegenübe,' dem Spfl ltenbod en e rhöht angeo rdnete n Liege
IWehe n sind se itlich dureh Liegeboxen-Trenngitter abgeteilt. 
Vers tellbare Nackenri egel (v ertik a l und hori zo ntal) über den 
kopfseitige n Boxenbeg renzungen ve rwehren den Kühen das 
i'iad,,"o l'ntre ten beim Mi sten und H a rne n. D"durch ist e in e 
weitgehend e Sauberh(lltung der LiegeboxclI gewiihrl eiste t. 
Die C ummima tten a uf der LiegeOäche gehör <' n Z-II d em ba u
~e itigell Leistllngsumfa ng. 
Leicht " om P e rsona l, jedoch nicht von d eli Tiere n zu ö lT
nende Tore, zum eis t a ls Gitler a usgeführt , um den Luft
\\' <,chse! in der Anl flge nicht zu stören, trennen de n Liege
boxenbereich vom Triftweg. Be i e in e rn eingeschränkten Tie r
Freßplatz-Verhältnis is t auch e in e Abspe rrung des Liege
bere ichs zum Freßpla tz e rforderlich , Eine weil ere Untert ei
lung des Freßpl a tz{)s in Abschnitt e erm öglicht fl ullel'lwlb 
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nil d 1. Da rs tellung des Ma schin e nsys te ms ( ~I S) I\inderhaltung , 
MR Maschin enre ihe, MK Ma.cl,inenke Uc 

des Zeitabsehnilt s der Grup[Jenfiitt erung (in del1l j('desTier 
e in en Freßplatz e rhält ) ein e Ad-libiturn-Bedienllng für die 
Ti,'re , so daß noch in der Krippe v er'bli ebenes Hestfutl er 
"on allen Tieren v('rwert e t werden kann . E in zweckrnüßiges, 
~Ialldardi s iert cs S ~'s t e l1l flll S ta nd a ll srii s tungen e rmöglicht die 
!tea lis;e rllng "011 "iele n Va riant e Il . 

Die Trift weggi !le I' e rmög- I iche n e in freies, ungehinde rtes Trif
tell , 'on lind zlIm Melks tand _ He i große n Anlagen ist ein 
doppelt er Triflw eg 7.wecklll iiBig, da gleichze itige r Zu - uml 
Ih,ckstrol1l " e rsehiedene r Gruppe n vor sich gehe n kann . Ein 
Tre ibergang zwisdwn de li be ide n Triftwcgen ges ta tte t deli 
ulI~e hinde rt t' n Pe rso ll nln·r!< l'hr. Die zwischen den ein ze ln en 
l;illl'rfdcl e rn vo rh fl nd<"H' n DUl'dlliisse sind sn zu bemessen , 

Oild 2. Li cgel>oxcnanordnull g quer zur Fun~ l'nd}se uei (! il1 ~('schri'llkl e lO 

Ticl'-Fl'cßrlalz-\ 'cl'l,üllnis 
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daß Menschen hindurchgehen können, die Tiere jedoch nicht. 
Dadurch ist evtl. notwendige Nachhilfe heim Triften leicht 
möglich. . 
Die Selbstfangfreßgitter können folgende Funktionen \!r
füllen: 

gruppenweises Absperren der Tiere (während der Ruhe
zeit und der Futterbeschickung) 
Selbstfangen der Tiere (ein Pendelstab wird durch ewe 
vom Tier ausgelöste Bewegung arretierl) 
gruppen weises Offnen des Gitters 
Einzellösen und Einzelfestlegen der Tiere 
PendelsteIlung (zur beliebigen Futteraufnahme). 

Das Selbstfangfreßgitter gibt somit die Möglichkeit der unge
störten Futteraufnahme in der Hauptfreßzeit, der Ad-libitum
Fütterung in den Ruhezeiten und des FestIegens der Ge
sundheitskontrolle oder für andere veterinärmedizinische 
Untersuchungen. 

Die Standard-Freßplatz-Breite für Milch vieh beträgt 800 mm. 

Die Liegebox mit Gummimatte erweist sich derzeit als gün
stigste Lösung für Milchkühe, da eine ausreichende Sauber
keit der Tiere gewährleistet ist, die den Anforderungen der 
Milchhygiene entgegenkommt. Ferner sind bei richtiger Be
messung der Liegeboxen kaum Euterverletzungen zu ver
zeichnen. 
Jung- und Mastvieh dagegen wird auf Vollspaltenboden ge
halten. Durch Wegfall der Liegeboxen entstehen dabei öko
nomisch günstigere Ausrüstungssysteme. 

Der in Milchviehanlagen notwendige Reproduktionsbereich, 
in dem die Kühe abblben, wird in der bekannten Kurz
stand-Anbindehaltung ausgeführt. Die Zahl der Abkalbe
stände soll so bemessen sein, daß die Kühe nur wenige 
Tage vor und nach dem Kalben angebunden gehalten wer
den, denn der Reproduktionsbereich bedeutet immer einen 
Eingriff in die Technologie der Anlage und eine V crände
rung der gewohnten Umweltbedingungen für das Tier. 
Bei der Kälberhaltung dagegen ist aus Gründen der Qua
rantäne eine weitgehende Isolierung der Tiere erforderlich. 
Diese werden bis zum 4. Monat auf Vollspaltenboden ge
halten. Sie sind mit Ketten am Lederhalsband an einer 
Abkettvorrichtung festgelegt, die das gleichzeitige Lösen aller 
Tiere einer Gruppe ermöglicht. 
Die 500 mm breiten Einzelstände werden durch etwa 800 mm 
lange und rd. 1000 mm hohe Standabtrennungen gebildet. 
Die Begrenzung zur Futterkrippe erfolgt durch eiq Freß
gitter mit um 90° schwenkbaren Sichtblenden. Durch die 
Sichtblenden können die Tiere von der Futterkrippe fern
gehalten werden. Sowohl die Standabtrennungen als auch 
die Sichtblenden sind mit Blech ausgekleidet, so daß ew 
gegenseitiges Belecken der Tiere verhindert wird. 

Das Füttcrungssystem 

Das Fütterungssystem untergliedert sich in die Teilsysteme 
Futterlagerung, Futtertransport und -dosierung, Futterver
teilung sowie Restfutterbeseitigung. 
Die Konservierung und Lagerung des Grundfutters erfolgt 
in Hoch- oder Horizontalsilos. 
Die Hochsilos HS 09 bilden ,das Anfangsglied einer voll
mechanisierten Fülterungsketle, die praktisch ohne Hand
arbeit abläuft. Jedoch stellen sie ausrüstungsseitig eine be
deutende ökonomische Belastung dar. "Die Mechanisierung der 
Horizontalsilos jst immer noch mit diskontinuierlich arbeiten
den selbstfahdmden Ladern und Transport in Kippanhän
gern am kostenglinstigsten zu lösen . Den Transport vom 
Hochsilo zum Stall übemehmen stationäre Bandförderstrek-, 
ken. Die im Horizontalsilo gefijlltell Transportfah'rzeuge ent
leeren . auf einen Annahmeförd,erer, von dem aus ebenf~ills 
über Bandförderer der Weitertra'nspoFt ~;um ,Futterhaus und
zu den Dosierern erfolgt. TIber die gleiche ' Stre<;ke gelangt 
Grünfutter zur Verfülterung in die Anlage. 
Im Gegensat~ zum Grünf~tter wird dos Kraft- und Trocken
fUltE,r mit für einen kurzen Zeitraum in der Anlage gelagert. 
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Bild 3. Mehrkompooenten-Trocken!ullerJager mit Einscllüllgosse, Ele
vator und VerleiJschnecke. Im Hintergl'und abgedeckter Band
förderer (iir Grund!u ltertrnnsport 

Geschlossene Hochbehälter aus Stahl ocler Aluminium neh
men diese Futtermittel auf. Die Zahl der zu lagernden Kom
ponenten bestiinmt auch die Anzahl cler Lagerbehälter 
(Bild 3). 
Die Befüllung dieser Hochbehälter kann auf verschiedelle 
'Veise erfolgen. Das lose Trockenfutter wird durch bodC'IIC'llt
leerende oder Kippfahrzeuge in die Einschüttgosse enlleert. 
Darin befmdliche Schneckenförderer in offenen RinnC'll , wei
lere Schneckenförderer, ein Elevator und eine Verteilschnecke 
befüllen die Hochbehälter von oben _ Voll- und Leermcldung 
über Druckdosen informieren über den vorhandenen Vorral. 

Einkomponenten-Trockenfutter erfordert nur einen Lager
behälLer, dessen Befüllung auch über Schleusengeblüse mög
lich ist, wobei die aufwendige Elevatoranordnung entfällt. 
Eine weitere günstige Lösung für diesen Fall ist der Ein
satz des Spezialsattelschleppers auf "V-50-Basis mit eigenem 
Gebläse. Dje Lugersiloausrüstung erfordert hierbei nur eine 
Rohrleitung mit Anschlußstutzen und Zyklon. Befüll-Leislun
gen bis zu 20 t/ h und bis zu 12 m Förderhöhe werden dabei 
erreicht. Zur dosierten Entnahme des Trockenfutters sind 
drehzahlvariaQJe Schneckenförderer am Fußpunkt der I rich
terförmigen Behälterspitze angeordnet. Das Trockenfutter 
wird mit dem gleichen Schneckenförderer an einem geeigne
ten Punkt dem Fulterverteilsyslem zugeführt. 
Die Verabreichung des Futters hat so zu erfolgen, daß jedem 
Tier die seiner Milchleistung - bei Jungrindern die dem 
Alter - entsprechende Futtermenge zugeteilt wird. Deshalb 
bildet das Futterhaus ein Herzstück jeder Anlage (Bild 4). 
Die Dosierer puffern das vom Futterlager entnommene Fut
ter, gleichen Unregelmäßigkeiten der Entnahmeleistung aus, 
ermöglichen die Zuteilung mehrerer Komponenten und si
chern die Futterverteilung an die jeweilige Gruppe in ab
gestimmten Zeiträumen, die vor allem vom Durchsalz der 
Mel\{cinrichtnng abhängt (Bild 5) . 

ßi Id t;. Zcnlra 'es Schaltpult der rü llel'u Ilgslcdllli I, i 11 ci Ilcr i\1 i lein" idl · 
großanlage 
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Dilc1 5 . FUltCl'llDlIS mit Cl'undfultcrc1osicl'el'n, Verteil- und .Samme}för
derern, Minera]stofIdosiercr und Schrägfördcrcrn (Aurnahmc 
während der l\'loulagc) 

Sinnvolle Einrichtungen ermöglichen g'leichzeitiges Befüllen 
und Entleeren der Dosierer. 

Dem Grundfutter werden zusätzlich Kraftfutter, Trocken
schnitzel, Trockengrüngut und ggf. Mineralstoffe beigemischt. 

Vom Futterhaus gelangt dieses Mehrkomponentenfutter zu 
einem Zentralförderer. Der Zentralförderer verteilt dann 
weiter auf die den Krippen zugeordneten Verteileinrichtun
gen, mit Hilfe v.on verfahrbaren Abwurfwagen, feststehen
den Bandschleifen, einfahrbaren Bandförderern zur lJber
brückung größerer Abstände oder Abstreichern (Bild 6). 

Die den Krippen zugeordneten Verteileinrichtungen lassen 
sich nach zwei Prinzipien unterteilen: 

- Bandförderer in der Krippe 
- Bandförderer oberhalb der Krippe mit oszillierendem 

Ahstreieher. 

Die erste Art ermöglidlt die Zurückführung eventuell vor
handenen Restfutters an eine zentrale Stelle, von der es 
dann weiter aus der Anlage hinausgefördert werden kann. 

Mit dei: zweiten Art kann beliebig oft nachgefüttert werden, 
ohne daß dabei jedesmal das noch vorhandenc Restfutter 
beseitigt wird. Diese _eignet sich deshalb besonders für die 
Ad-lihitum-Fütterung und für ein eingeschränktes Tier-Freß
platz-Verhältnis. Sie setzt jedoch ein qualita tiv hochwertiges 
Fullcr unu eine genau bemessene Futtergahe voraus, denn 
eine FliLtcl'restbcseitigung ist hier reine Handarbeit. 

Große Anlagen besitzen noch eine zentrale Restfuttertrans
portflnlage, die aus Elementen der Kratzerkettenentmistungs
anlage besteht. 

Mit Hilfe dieser Fütterungseinrichtungen ist eine Gruppen
fütterung möglich. Eine entsprechende Zusammenstellung 
leistungsgleicher Tiere zu Gruppen ist die Voraussetzung für 
eine exaktc Futlcl'zuteilung. 

Bild G. Milchviehanlage mit ZenlraHöl'd ercr und Futterbändcrll, Tier
Freßplatz-Vcl'hällllis 1 ; 1 (Alle Fotos ; Foto-BRUGGE~IANN) 
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Die Kälherfütterungseinrichtung ist ein umlaufender Ketten
förderer mit Halterungen für Plasteimer, so daß jedes Kalb 
immer den gleichen Eimer erhält. Die Verteilung der Tränk
milch (Milchaustauscher) kann von 0,5 bis 5,5 l je Eimer 
und von 50 bis 800 g Kraftfulterpellets feguliert werden. 
Eine Steuerung erfolgt durch Lichtschranke. Vor der Futter
beschickung werden die Eimer mechanisch geschwenkt und 
dabei mit Wasser und Desinfektionslösung gespült. Die 
Lichtschrankensteuerung kann außer Kraft gesetzt werden, 
wenn einzelne Eimer mit Diätmüch gefüllt werden sollen. 
Femel' ist eine Verabreichung von AnwelksiJage durch 
Handdosierung möglich. Mit dieser Fütterungseinrichtung 
wird den hygienischen Anforderungen der Kälberhaltung 
en tsprochen. 
Die neugeborenen Kälber werden vor ihrer lJberführung in 
eine Kälberanlage zun ächst einige Tage in der Milchvieh
anlage gehalten. Hierfür stehen demontierbare und leicht zu 
desinfizierende Einzelboxen in Batterieanordnung zur Ver
fügung. Der Boden besteht aus Gummimatten und Polyester
Kotrosten. Die Verteilung der Tränke erfolgt mit mobilen 
Tank-Verteilfahrzeugen. 

Melktechnik 

Zur Melktechnik sei hier nur soviel gesagt, daß sie in hohem 
Maße das Anlagengesamtsystem bestimmt. Dies bezieht sich 
sowohl auf die Einordnung der zentralisierten Melkeinrich
tung in den 'Laufstallbereich einschließlich der Vor- und 
Nachwartehöfe als auch darauf, daß der Durchsatz der Melk
einrichtung den' Rhythmus der Fütterungen bestimmt. Bei 
eingeschränktem Tier-Freßplatz-Verhältnis, bei dem die Kühe 
zeitlich nacheinander an der gleichen Krippe fressen, müssen 
diese Gruppen auch in den gleichen Zeitabständen, die zur 
Futteraufnahme notwendig sind , zum Melken gebracht wer
den. 
Für Anlagen unter 1 000 Milchkühen werden Fischgräten
melkstände verschiedener Kapazitäten mit einfachem oder 
doppeltem Melkzeugbesatz sowie mit oder ohne Automatisie
rungseinrichtungen des Melkvorgangs eingesetzt. lJber einen 
Besatz v~m 1 000 Milchkühen hinaus bildet das ImpuJsa
Melkkarusssell das gegenwärtig produktivste Melkverfah
ren. 
In der zentralisierten Melkeinrichtung kann eine program
mierte leistungsabhängige Kraftfuttergabe erfolgen. 

Entmistung 

In . allen Anlagenvarianten wird die einsLreulose Haltung 
angewendet, wobei über Kotroste oder Spaltenböden im 
allgemeinen eine Unterflur-Fließkallalentmistung erfolgt. 
Auch in langen Kanälen funktioniert bei entsprechender Ka
naltiefe dicses System einwandfrei. Um allzu tiefe Kanäle 
zu vermeiden, kann eine automatisch arbeitende Schlepp
schaufel eingesetzt werden. 
Pumpen mi t Zerkleinerungseinrichtungen, großvolumige La
gerbehälter mit Einrichtungen zur Homogenisierung, Tank
fahrzeuge mit 3 oder 10 m3 Inhalt für Eigen- oder Fremd
befüllung bilden die weiteren Glieder dieser Mechanisier.ungs
kette. Beim Vorhandensein geeigneter Voraussetzungen kann 
man auch eine vollständige oder teilweise Gülleverregnung 
vornehmen. 

Zusammenfassung 

Der VEB Kombinat Impulsa hat durch die Realisierung einer 
Reihe von Beispielanlagen der Rinderhaltung Erfahrungen 
mit Systemlösungen für Produktionsanlagen erworben. In 
Zusammenarbeit mit anderen Betrieben des Landmaschinen
baus der DDR sowie den wissenschaftlichen und Projektie
rungseinrichtungen wird ständig an der Vervollkommnung 
und Verbesserung des Anlagensystems gearbeitet. 
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die ökonomische 
Durchdringung aller Probleme des Anlagenbaus gelegt, um 
der Landwirtschaft eine hohe Grundfondseffektivität zu 
sichern. A 81,23 
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