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Die iIlJ,,~tl'idle Elltwicldllllg- ill (\"1' Volksrcpublik Polen er
miiglichll' cb('nso wie in ~Ikn audnell Uind c l'Il d,ie :\Iedlalli
,i"I'llng dei' Jaml",il'tsclwftJichen Pl'odukt.iOIl lind den Gimatz 
dlcllli!'chel' Mittel; ~ie halte e ill'c Vermindl"1'ung <leI' Hand
~l'bl)it sowie eine enorme St eigel' lmg der ArboitS<prw'Uktivitüt 
ZIU' Folge. In diesem Zllsnlllmenhang "'nI' pnfor-del'li ch, d;e 
Technologie des Janrd",irtsehnft,lichen Pl'oollktions'Prozcsses ill 
m<l·nchel' Hinsicht 7'U c<ndel'n, 

. Dde ökonomi,chpn ,"ort e ilc, wie 7\lin{knlllg der H::M1{lat'bcit, 
i\Iind'eIlIHlg ues Traktol'en- IIIHI j\las,chinenbed.u,rs in ein;:-)' 
Al'beiLs~ pitze !lind v,on g'roßer nc-Joll~ung fiir die Organ.isat'ion 
und einen J<Ont,in'uiedichen AI'b eit,sabl-auf in einem Iandw~l't
sch",ft,liehen Betl,iob, 

Di e Ziu,nohlll<'nde Mech:lIli.s·ienmg ,in alle n J.F.o.b{' .... s- I1ml Wirt
schart.sbcl'cichen hut auch auf die Lan<lwirtscha,ftulld speziell 
den Ackel'ban ühel'g<"oyniHL'n, wobei die Vel''''enchlllg des Strohs 
lmte·r andel'0m allich ols Qllllrullell)ar zu gebender orga,nüscher 
D'iinger e ine iJ.eue i\lögli·ehkeitdel' \' el'We"t rmg n'ahcrlcgte, Der 
Eins,atz moderncl' Ernte'masch.inen hat clas Cetl'ei,lcst·wh viel
fnch Zium Balla , t " 'e l'(!en lassen , den es mit mögl,ichst 'wcnlig 
Aur"' an~l an n1t'n,~chlidlel' Arbcitskl'aft und «ostcn TU verWel'
tl'lI o<ler ?)tl ~bcs<,itigen g,ilt. D cr i\lähd,'usch .i s t gegenwärtdg mit 
Strohhl'l'gung 'um 82 % teure r als der i\Iühdl1UJSch mit Häckseln 
des Strohes ~'II,[ (km Fel~e, Dor Arh!"itSk1Ju.fwand bci der Ge
tl'eitleel'JIot e :t".r der Gl'llll{\'lnge des Mähodrus,dles ei,nlS{;hl·ieß.lich 
T(ö,'nel'tl'ockn,u,ng Imtri.igt 16 his 26 Akh!ha, 2JUr Strohberg.ung 
mit dcr Stl'ohpresse sind 10 bis 13 Akll/na cl'fol'derlich, 

Nach L, SCHi\I!DT [1] "el'(len ,für Stl'o.]lbcrgung, Einstreu 
ufll(l Enlmis.tung sO"'ie .JÜI' die Atbf'lJ1111' vO'n 240 'dl/ha Stalld'Ung 
1950 AJ<h 'lmd 15000 PSh rum Jahr ]Jei 100 )l(l benötigt. Dalhci 
"ojrd ein du,rchsdln~lllich es Anba'llve"]lültn,is \'O'n 48 % Ge
t''eide, 7 % 01- 'un'd Hlilse nhücbtcn , 27 % Hackf'l'iichtell', 18 
% Hau-pw,'u"htfuUerllno ein Vieh,besatz \'011 75 GV/100 ha 
allgeno.mmen, 

Auf 1 ,h" gedüngte Ackedlüche mit 240 dLha StuHdung cnt
ruHen 

65 bi,s j 15 Alh und 385 PSh, 

di e 1Iei StTohlwrgulIg lind St~llll1ist-EI'Z!"UgUllg aufgewendet 
" '<,['den müssen , 

Neue Methoden der Strohdüngung 

)\ous di esen DaI"iegu.ngen ergi~)t ·s ich nun diD Frag<', is t der 
,"Vcrt (h~ St'f(}h es proporltional z um AuJwan(l, (!e,' ZU'I' Siroh
b ergung benötigt wil'd? Es mnß auch überlegt we<rden, ob die 
VOl"tcile des Stand'ungs ·seine Gcwinll'l,ng' 1II1,d Am\'end1llng,s
kostcn recht,re rtigen, Unle l'!;.uchllTlgen über di,c Beeinfl'U.ss~lng 

des IIum'llSgdlalts dJlu'ch St.J'(~hdiingung ,lassen erke nnen, duß 
bei get'ign'eter Strdhbehandl,u'ng der H'WlTlJUsgl'ha,lt des BO{lens 
zlill1,ill<lcst auf gleicher Hühe goltnltell ,,-erden kann, Hieloan 
anknüpfend set,zl sQch immer llwhr dei' Ged a nke iJ.U'l'ch, flIlIr 
das Hil' d,ie Vi·cllt\Vil'tsdmft lHl!b('dingt notwendige Stroh zu 
bergen, den U,bCOI',c!l'llß ,dagegen a11,[ dem Feld'e zu la·, sen Ull«:1 

·dom Booen oihnc den Umweg iibel' die Dungstütte dir<:)kt '7iIl-

zt,führen, ' 

i\achstehelld \\',il-d eine neue technJ.sch 'Und. ökonomisch he
gl'iin'dNe MCWlOde 'Hil' d,ie Stro.Jt.diingU!llg 1)c·schl'ieben, Di ese 
?Iletlhode ]Jel'llaH .auf deI' Einf'ü'hI1ung o.rganische r Substanz Ül 
(kn EO<lcn in Gestalt Jes Strohs als Nä-hrq'llclle flir die Kki,n
lebewcscn (Ies Bodcns (MikrO'FlO'ra) und riir die Wlanzen , nie 
g~nze Ar'beits.kctte Strohbergun{;, StaJld'llinggewinnnll1g, Trans
p<Jrt ZiUIll Feld Hllrd DIU1gslre ll1lflg wird darbei vermieden, 

Das Prohlem u('r StrO'hdüngung " -urde bercits vor ct",a 40 
J ~hren von Agl'RrwissellJscha.J~lel'll 'wllel'5111cht, aher en;t in de n 
letzten J(l'hl'en ",il'od die Strohdüngllng in (Ier Jo.nd\\'irtschn.ft
lichen Praxis angewcnJet, wl~1 c>in erseits die l<'ehnisehen Müg-

.... lichkcilen gegej)en \\'arcn, U1HI!'I'e l'5eits di·e Notwendig'keit der 
Strohdiingllng imJ1H'r mehl' cd,tllln,t "-m'LI,,, 

lIdi'" April Wo:' 

Die Technologie der Strohdüngung 

ZlIr l'dulgr<'lichell ,\IlW('IHLllng d cs Veda,Jtrel" i,t das Abstim
mell v(',rschiedeller Faktoren n otw endig, um einen Prod.uk
tiollsdIekt Jes ill den Hoden einzlIIführend en St.rohs zU el'
rl',icl' en: 

0) Tenrun (Ie.s EinpHügcHs des StruJls 

b) Tcrlllin ",,~d Menge der zus1it.zliehe n Minel'<lldiing'Cr 

c) Menge <l e I' Niederschlüge 'ruHer Bci1'ücksichtigung des spe-

zi,r,isch en ül'~lichen ,und zeitliche n Niederschlages 
cl) I,ci, 1'<1 11m des Nährstoffbedal'res eier PrJonzen, 

In eie r Landw1.l'lschaftlicb;:-n Hoch.schule Szczecin sind unter 
Leitung \'O'n i\L NlKLEWSKI Lahor- 'und foldul1ters!Uchrun
gen iibel' (Iie Zcl'set'Z)ulIg -des Stl'O'hsim Boden lind über die 
Tedll1oJogie d er St.rohdüngu,ng dU'l'chgeführt worcle n [2], 
AllS den Jangjühl,igen Vel'suchen VOll SCH?"I ALFUSS [3] in 
I-lalle ergUbt sich, elaß die DUTIgwil'koung eies Stroh.s bei Da,uer
anwen,1ung vO'n Jahr zu Jahr :;ounimmt, üie El'träge steigen, 
und nach eiruigell Jahren übel1rc.fren die EI,träge diejenigen 
nach Mi·neralvOIlklüllgung, 

Dic technische Seite dos Pmblf'ms der Strohdiingung kann auf 
vcrschioc!cn'e Art 'und '"Veise gelöst werdcn" 

N<i{:hstehend "' ( ~l'den ein,ige de i' untersuchten 'Und angewandten 
i\IctlllOuen clurgelegt: 

a) Der Märhdresehel' nimmt (Iie i\hren ab, Das Stroh bleibt 
auf dem I-hirn s tehen, Mann ·kann es mit. (1er schweren 
Sche~ben('g'ge in (I en Boden einblingen, Die Anwend'uJ1g 
dor Scheibenegge ,ist aher durch llodenverltiiltnisse (Lehm) 
ur,tl Un:kralitbesatz (Quecke) bog'reI1lZt, 

b) Der Mäh(Jt'escber legt das Strom äm Schwacl ab, Es wird 
\'on I-land 7ß1'strellt 'un,d mit einl'r schweren Sehei.benegge 
in dcn Bo<Jcn eingcal~Jeitel. 

c) DCI' F elcHlückslel' oder Sehlegelel'lllt~ t' zel'kleinelt doas im 
Sd"Wl-d a:bgclegl e Stl'Oh 'lind s tl'CIllt C6 ,ullmittelbar wieder 
u'uf ~I en Acker', Es kann eing('pflügt od~r mit eier Scheibe n

';egge eingcal1britet \\'(,l'den, 

eI) Manche MillHII'escher sind mit Stroh,st,reu-er 3'lk<;oge rüstel. 
Sokhe St.reuer mit. 5enhE'Chtcl' Achse sin<! aJuch als Trak
tOl'-Heckanbaugel'äte bekannt. Sie zerl<leinern dM Stroh 
nicht, Das Langstl'oh kann nur mü der Scheibenegge flach 
i.n ,I en Boden gr lll'acht werdelI, 

c) In Jo'I·alll1u'ci.ch si·lI(l <l'uch dio StrOlhroißer al s Traktor-Heck
al~ba'llgcräte oder mit eigenem Anü;c-bsn1o tor bekannt. 

f) }\'uf manchen Böden kann man die Bod enf~iise 2Jum Zer
reißen ui!Hl Durc11mischen des Strohes einsetzen, 

g) Als g'üns'ligst e technusdl,e Lös'ung ist ein Mäh(lresch er mit 
"ingebaQIl Cm StrohhäcksJel' anZiuseltoo, der das Stroh 
hiickselt 'lmd in i\'bhbrt'ite 7.el'stl'eul. Der lläcksel von 10 
his 20 Cln Lüng'e kann !nil {lern Schälpflug oder mJ't d er 
übli ch~n Sche~he nl.'gge eing~pHiigt werden, Dies~ LöS'lHlg 
c,ofon!.cl't kciMn 7i\veilen ArlH'it,sgang d es Tm"'tors uncl 
keille JJc50n,de rc Ma~chine riir das Str<>hzcrkl",inel'l1, Somit 
is t d,iesos Verrahrcn auch am wirtschaftlichsten, 

\\" FEUERLElN, W. CZERATZKI 'und H. KLtJGEL [1,] 
hailien u,io ve rscJt.iec!.cnpn Ger'iite zur Stmheinbl'ingung 'Uitl.er
sudn und \'cl'glichen: 

Sa:1tpfLug 
Schülpfillg 
KreiselprIug 
Sclleibenschül'l'Hug 

Scheibenegge 
Hotnvatol' 
Spaten\\'iilzrgge 

E s z(',igte <sielt, daß ,die Einblringung des Strohs ,bei all en G~rä
tell ·frlll'ch Hiiekseln windes.tens edeicht e n, t0i,l\\'e ise ein stö
I'lmgs.fl'eies Arheiten d~dllTch üDel'haupt er,t e 'TIlögLicht 
\qmle, Un'te \' den günst.igen Bc-Jin@lIngen dcs Ve l'SoUclleS e r
gahen sich zum flach en Einan'll'lchen (lcs StrO'hs Abstnf~mgen ) 
"obci Fr~se, Spa tenwälzegge, DoppelsclH.'ihcnegge 'und 
J\1'c-i s;:-lpflQlg yorteilhafler:tbschnillen ,tls Scha'1)fllige llnd 
Stheibenschälpflug, 
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Bild 1. Le i '5 tllJ1~ s b C' d a l'( d es J Iiicks lers in Abhängig keit vom Stl'oh
durchsat z 

Der genannLe SI rohhärkskr \\"urJ c 7,um polnischen i\J iih
dreseh e l' "Vis tula" in d er Landwirtschaftlichen Hochschl1le In 

S/.ezeein konswuiCl't und geprüft. 

T echnisch e Daten cles ~ID "Yis t'u'la" lind ,lc-s lliieks·ler s : 

Schnittbrc.il e 
MOLmleish'flg 
Flächcnlci s ~ung 

Trommcllund rcl"Ulig 
Sll'oubrci tc 
Ges::1l1l tmasse d es J Li('bl e!'s 
Lei'Lllng-sbcdarf des I-Li eble!', 
hydrau'li5ch·c Steu,','ung 
üblidle Mälun essel' 

3m 
56 P S 

0,::; his 1,5 ha:ll 
1500 mjn-1 

3 n1 

JOO kg 
2 PS 

Arheitsg eschwindig-l<eit d es lf ciCkslcl's .L his!) km) , s tlld'enlo s 

Das Drolunomc nl JCI' Tl'Ornmclund d r )' Loi s tüngslbeJ :uf drs 
Hückslers sin-d. in Abhüng igkeit vom Strohdurchsalz a'L/'S Bild .I. 
lI1Nl 2 ZlU ers« h oJl , 

Die Gpundteile {\c.s Hä cksle rs hil·den -eino i\Je5.-;c rtrommel lind 
da s Ges teH m·it Gegensclll ll'i{l cn, Die Tn:xmnwl ", i l'd \'01n Uber
seLzungsgelriebe ,Ies i\Jühdrc>sehe rs über ein Vorgelege mil 
Keih:iem<m rrngetl'iehcn, Der lIöekskr wird 'lml e l' {I cm Ab\\'1.lrf 
des Stl'ollschüLtkrs z \\'i sehen den Seitonwiin'den d es Mä'h
dre5'dlBrs angoordnet. Für ,die :\IolILage sri n,d nonr un\\'ose ntJi ehe 
Veräoo€rungen am Mühdroschc r ol"fonkrl·i<TI, Der A T1Jba,u 
da'll·ert ß,l\\'a t h. 

In d en Jahren 1961 hi s 1963 wurden die Ve)'~uche mit (ICI' 
StfQhdüng ullg ,und mit ,\lnmonqak\\'asscl'zugah e durchgeführt. 
Dio Unl<' I"nchullgen sinti n och nicht ahgeschlossen . Sdwn 
jetzt ];nnn grsngt ",el'dell , <laß ll:l rh den Vf'ge l:1li onSaleohach
bungen <lio K omhin,uLion A'mm oni akw:1sse l': S lrohdüflß1u:ng i" 
der \Vil'kllng a nd e ron SI.icksloHdünge rn g),~chlwmmt. Dei' 
St,ickstoff im Amm onia k",asscr ist 'Um 2h billiger ab andcl'c 
Stiekslofkliinge l', Der ' Z\\' e ile Vorteil cl'el' Ammoniak \\'3 sse rd ü n
g'ung gc'ht ;Oll CUI/q en dc l' cll('lIuisehe n Jn<lusll'i e : ,He für di~ 

Bild '2 . Dre hm o ment der TrOlllme! in .\bhüngigkeit vo n S tro hdul'ch~Lltz 
lind LIlIIII'('!Jullg .... zalli 
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SloigerLUlg d er Produktion \'on Slickslo[{dünger edol'd edich en 
I nvestol ,ionen ent fall en b0i "mmoniakhel's lcll'Ulg z;u'r Hälfte, 
Dcs'halb fordert die p olni sche In,lnslr1e <he Anw endlung <les 
/unm oni ::tl(\\'asseJ's. In 1111 scr c r Lan<l",irtsehaIt wird die 
Amm onia k{lüngung \'on den Dl<i.g·ade n der MTS dUl'f>llgeführt. 

Del' üblicll e Ammo niakwass.ecgi cße r \\"urue ::\:uJ dem Schülpfl.lIg 
:1'lI,fmonticrl. EI' h es teht aus Zl\\' ei Beh5lt crn (je 60 I), zwei Ver
teilern, 16 SchJ Ölu chcn uml z\\ ei mil Hilfe eines La'uüades 
aJlget'l',iehcnen Mem:blW1!}Umpen. D er AnulIoniakwasscrg,ieß e l' 
i.st ilbJjcllc]'\\,eise :)11 ein em 2,5 .\TI bl'e iten Kull,i\'alol' angebaut 
UHU hat die Leist"hllg von 0 Ibi s 280 /oha, N:lch Leis tungshodarf 
kann nl;ln "n dell Pflug 1 oder 2 BohülLer (nut Zuhchör) mon
tieren . E s ,j" t nrUl' nötig, zlU sä lz,lic!t eine Konsole " m Pflug f('5t
zumache n (BiJ-d 3) . 

Das !unmoniaJ, wasser \\'il'cl zur \ ' c l'Tlw id ung \'on l\' -v erlll.s ten 
beim Pflügell 'lllirnittelbar unt or <I,jo EJ'd~ eholien eingebra cllt. 
B ei Anwond'ung vo'1l AIlNllon,iak\\'asser in VCl'bindung mit 
Ll 0IJl EinpfJügcn VOll Stroh lind ml,ch S iallmis t \\'erden die 
Lnge r- Iun-d. TranspOl'l1hoh5lt{: r :hessel' H!U;,gclllut'Z!. 

Das Anrmonia,),\\'asser ol'fo rde l't besondere L<> ger- und Tl'3lls
portb l'kill c r, da s is t ein Na chloil clieser nün.gllTlgsmcliho:dc, Es 
"jrd \-om H elos toUel' ,in Zislerne n geliefe r!. In der MTS \\' cl'Cl e n 
Lagei' mit .'30- bi s 60000 I K[~p<l zit ü t gcb aJut. Aus di es<'n De
hälterTI wi'l,d das AInmolliakwassc!' mit LuJldmck jn die T a nJ<
wagen odel' Fässe l' lImg:eplimpt. Alk B Clhiillel' müssen mit 
Lack gegen Korl'osi·o n geschützt \\'l'I'llrn, 

Bild 71 . Oc r Anlri c lJ d es AHllll o ni a kwassc rgicße rs RA - 1 [I m pnug 

Dio AJl.\\' en>e1u,ng der Slro:hcJ.ünog' IHlg hiin gl no'ch VI)I~ "' e it e ren 
Faktoren alb, 7 .. B, VOll {l€r ·teehni schcn AU""üsllllng d l's l~nd
w,irtsclLa.ft.J.ichen Delriclws, seinen S I.aJl n.dngen , dem Yi eh
besa tz 'lind nicht zul e tz t \'Oll ökonorni sch c;n Ube rleg-ungen. 

A:IIJ G 1'.unl1 dcl' gena nnt en Ve rsuche ,und anderer Unlol'Suchun
gen erg i'bt Soidl , d ·aß die Stl'OhJüngung e ine billige und fort
sdll~tlli ('h,' \YiI'L,c!I·"Sts nw tho<le sein k a nn - nocr nichl übe ;'
alL l':rst unl er B crü cksichtig'lIng allel' Bedingungen und F akto
l'en \\'il1d di e Wi r tscilaflhchJ,eilS'I) e rechlU1rng übel' di e 1\ n,\\' e n
dung der S t l'O lrdülI g ung ein gena ues Bild geben. 

Die Anwendung der Strohdüngung in der VR Polen 

L Es gilit eine Am.l1lhl 'S ln:llsgütcr, die alt e , Idc ilJ c, zur Me
challisieNill{; 1I11la'lI g liehe Gdhälnlc ))es,itze n, de l'cn Untel'hal
lung vClhiillnis rniiß.ig a,ufwendig is t. Im vorigen .rahr wlupden 
einige solch e r Güte r aliI vi oltl osc Beu,iebe 'umges lellt. Dort 
wenrelet man d,ie S I1'oh- und Mincraldüng'lIllg ,"oI! a n. And erc['
seit,s ermöglichen solcho Lösungen ~i e Konzenlralio n ·cI,,1' In
\ 'es litiousrnitl el fii r Güt l'" mit giüls tigercn ViehzlIehtbooin
g'wlgen. 

2. AruJ 7~lhlroichcn gl 'O l.len Slaa t<giilel'n mit = 2000 ha land
wil'h Cll nJtlicilel' NUlzflüche, Di e äuße['Cn Feld er s ind einige ],m 
\'Olll H()f CIII,rcrnt. Stl'Old)erg ling so\\'ie St.I'f)lh- und Siallmi s t
Tr:mspon von lind 7, lI diese n Felde l'll stellen hoh e Arb e-it s
anfol'rlcl'lllJge ll , Hi er hcaJ'ilL'ile l Illa n 7,\\'l'i FrnchLfoJgegf'hie t(' 

.\ g- rn["(('dwik ' J5. Jg. 



mit unt erschi edl ichen Düngungsm clh oden, un'(! zwar das hof
nahe An,baugebiet mit "oller Siallmisldüng'ung lind die ent- 
fe<rnl liegenden Fehler mit Siroh- lind Mineraldüll€lIng. Der 
Stro'hanfaH vom hoInaJhen Gebiet soll ZlUJ11 Slremcn ,<w sreichen. 
Bei den all en Slällen ""ird das schwer erreichbar sein . Da"cregen 
kann man ,in den modernen SIäll0H bei einer Ein~lreu von 
2 l,g S.lroh je Tag und GVE a uskomm en. 

3. In den letzl('n J ahren " ,\U'den in der VR Polen die land
wiI1&haIb1ichen Großgüler (I<omhin atc) mit oiner Ackelflächc 

. von 6000 bis 10000 'ha rund einigen Betriebsa'bteli111ngen ge
bildet. Die Pr~l'lIl<tion auf di esen Gülern ist .spezialisiert. 

Es is t ökonomi;;ch lind bndwirtschaitlich begründet, in di ese l! 
Belriebl'n di e Slwhdün.gung an.;~rurw e n,den . MtUl s trebt an , ein
sLl'euspnrende odel' gar cin.~ treuJose l(uhsläll e zu bnul'.n. DeI' 
AJUIba'u von eiOlstn~uloocn l('u!hstäJ!en cn·t"ickelt sich unter Be
rücksichtiglung der Gesrund81eit de r Tiere und Ba'ulwSoten. Am 
rnoisten ist das System" der Gi 1I errostau{s ta.Jl Uilg und 
SehwemmentmistLrng i,n de n Kl'eis der UnterJ;/\lch'ungen einbe
zogen. 

1m ß e·7...irk Szczecin "cj,-J gegenwärtig di e Strohdiingllng In 
einigen Staatsgüt ern auf = 5000 .'ha angewende!. 

Zusammenfassung 

Die S.1'I·ohdüngung kann ('ine rs-eil s n<U ch den Bedüdnissen, 
and erersei\.s n-aeh den Möglichkeiten angewende t we rder!. 

Aus den erwä hnte n Vorteil en ist der äkonomisclle N ut7Cen ZRl 
e n-echncn : 

aus d er M,i'l1.c\ erUll{; des Alibe itsauJwand~, besond ers in den 
.c\rb eil .s5pi~zen , a ll s der i\Iin<h.' ,·ung des Transportbed arfs, deI' 

Senlwng der Selbstkosten , der Vere infachung der Prod,uk\.ion 
und del' Steigerung der Erträge. 

Für die Rea1isiel'lmg ist zu bel"iicks.icllloigen: 

di·e Aoorüstung mit ~ntspI'echenden Maschincn, 

die ausr eichende Versorgung mit Mineral,diinger 

und einstre uaim e StäBe. 

AUe diese Fakto ren ein sch 1ieß1idl dei' örtlichen Boden- und 
Klimavel1hiiltnisse des laoowiltschaitlichen Betriebes wilLen 
von den Agronomen und Oko nom en kalIu.llliert werden. ' 

Es ist 2lU empfehlen, die vora'ussichtlichen Ertriige sowie die 
den h es timmte n Bedingungen angepa ßte Technologie mit ein
fachen Vers~ldlen naehzuprilJen. 

Da.s Ziel, die Verrin{;C1'ung des A.J,bcits'bcdarfs der gesamten 
Stroh-SI<tUmJstwi,rtschDJt, ist nicht von heute alul morgen ZJlI 

eITe~chen . Es erford ert mehrjähl,iges Planen umo Uberlegen 
der Maßnahm en zur Verringerung des Arbeitsa ufwandes bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Ertragsfähigkeit der Böden. 
So werden sich für die Um stellung der Stroh-Stallmistwirt
scha ft eine ganze Reihe von neuen Forderungen in bezug 
a'U!f den Ackerba,n, a,uf AuJstalhmgsfotmen und auf die Mist
st apelung ergeben, die nach Wld n-ach auftreten und erfüllt 
werden m üssen. 
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o r. H . Loren,,· Einsatz und arbeitswirtschaftliche Auslastung der: Kettentraktoren 
I 

Auf zentralen Tagungen " 'urde wi ederholt geford ert., die vor
handen e Technik richtig und ra ti onell einzusetzen lind hoch 
auszulasten . 

Hierbei komnl\ es darauf an , ein günstiges Verhältnis von 
arheitswirtschal"llieher (zeitlicher) und techni scher AllSl(l~tun g
zu el'reidlen, um die Leistun gen zu verbessern und ' damit 
di e Selbstkosten zu senken. In umfangl'eichen Untersuc!lllll
gen haben wir Einsa lz, Leis tungen und and ere nrbeitsteeh
nische Probl eme des Trakl orenbetri ebcs nnt ersucht und 
wollen im folgend en über einige Ergebnisse bei Keltentrak
toren bel'i<·hten . 

Die l(eltentraktoren KS 07 bzw. l(S 30 machen' in Gebieten 
mit schweren Böden einen erhebli chen Anteil der in sgesamt 
vorhandenen Traktoren a us. Im Bezirk Halle ist jeder 10. 
Traktor ein Ketl entraktor. Der rela tive Anl eil an den MotPS 
aller Traktoren beträgt 16,8 %. Der beachtliche Anteil an den 
MotPS läßt die arbeitswirtseh uftliche Bed eutung dieser Trak
torenleistungskla,se erkennen . 

1. Die Methode zur Gewinnung des Zahlenmaterials 

Grundlage hir un se re Untersuchun g- bildel en die Arbeitsauf
träge der MTS hzw. die Leis tungsnachwei se dl'!' LPG. Di ese 
Urbelege wurdell " erschlii ssell' und auf Locl'),urt(' n über-
~g~[~. . 

Nach Allfhel'eitung- des Lochka rt enlllai eri als können wir die ' 
Ergebnisse von 36 g'anzj ährig eingesetzten l(ettentraktoren 
a us den J ahrer, 1956 bi s 1962 vorlegen. Das Ma terial wurde 
in MTS und LPG im Ra um von H alle gewonnen . 

• Ins titut für Al'bcilsökonomik tie r M3I'tin-Luthel' -UniversiHil Halle 
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2. Die wöchentlichen Einsatzstunden 

Auf den Leistungs nachweisen wurde der Einsatz täglich er
faßt. Mit Hilfe der Tabelli erm aschine haben wir die Daten 
wochenweise verdichtet. Zur Darstellung wurden für die 
untersuchten J ahre die Einzeltraktoren zusa mmengcfaßt. 
Bild 1 gibt den Einsa tzverlauf eines J ahres graphisch wieder, 
er ist auch charakteristisch für die anderen J ahre. 

Es zeigt sielt ein recht großes Arheitstal im Mai und Juni, 
wenn ma n von den Wintermona ten, besond ers J anuar und 
Fehl'wu', absi eht. Die Einsatzs ~unden im J anuar un<.l Febl'llar 
sind sehr witterungsabhängig und wurden bei der Ziehung 
der restli chen Winterfurche abgeleistet. 

Der Einsatz für Transportarbeiten spielt nur eine unbedeu
tende R olle. Die zeitljehe Ein sa tzbegrenzung beruht auf einer 
hestimmten· Einsatzbesehränkung in den Arbeitsarten. In 
den stärker bOail1Spl'udtlen Perioden finden wir s tä n,dig die 
Schichtarbeit. Bild 1 weist aber auch au s, da ß selbst die 
:l. Sdlicht sehr oft unter der 48-Stunden-Woche bli eb. Ober 
den Einsa tzvel'lauf können wir damit aussagen, daß sieh für 
die Kettentraktoren zwei charakteristische Einsatzperioden 
ergeben. Vora usse tzungen fül' ein e g ute arb eitswirtsehaftliche 
Auslastung ist, daß die Traktoren in dieser Zeit immer ein
satzbereit sind. Der Traklorist, der diese i\Iaschin e fährt, 
kann a llerdings nicht das ganze Jahr bei Feldarbeiten ein
gesetzt werden. Zu bes timmten Zeiten muß Cl' a ndel'e Trak
toren fahren [2] . Fü r den Techniker lüßt sich abl eiten, daß 
el' diesen Typ für die vorbeugende In standhaltu~ und 
Grundüherholung am günstigs ten von Dezember bis Februar 
oder im Juni und Juli vorsehen .sollte. 
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