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DEUTSCHE 
AGRARTECHNIK 
LA N D TEe I1 N 1 seil E Z E I T S C H n 1FT 

FüR WISSENSCHAFT UND PRAXIS 

19, Johrga ng NoV<'m b('I' HlG9 IIcft11 

Weiter vorwärts im Kampf um Spitzenleistungen! , 
Eine positive Bilanz des FV "Land- und Forsttechnik" 

Oi e W('l' ktii ti ~en IIIlSe l'e r Il epublik in SUHlt lind I.~ nd ko nn
tell zlIm JllbilülI,mtag un SC I'I: I' I\ep llblik \'fjJler S to b: iibC'1' 

die Ergebllisse g llte r Taten I,er ichtcn, die im g roßen sozia

li s tischcn WettbewNh ZII E hren ,J"s 20, .rnhre.o; tnges dei' 

DOn. nllf nll e n Geh ie len d e r \Virts,'hnrt lind des ö /Tcn tlidlen 
I.ehe ns w.J Ihrach t worde n , i IId, Dils A IIfb~lI\Verk de r e rs te n 

20 ,bhl'C' lIlI ,C'r"s ;\,'be il e "- lInd -ß:llleo'II -Sta::ltes kon nte so 
dlll'ch r.ei~llIn~en W, I,,'ö llt wc rd e ll, di c dicsen IIIl Se ren Stl1at 

ill di e " o r'd e rs te Reihe der Inolu s trie'H1tionf'n de r Erde vor
rii cken ließen und ihm Achlllng' lind Anerke nnllng hei vielen 
[-'re llnucn in ~ lI er \ ,Ve lt e inhrachte ll , 

In d e n ßetriebsscktiom'n (IIS), Sozialistische n Arbcitsg'emein

scha rte n (SAG) lIlld 1,'::Idll1usschii ssen WAl des FV " Lon d
lind fo rs ttechnik" d e r Kam m e r d e r T echnik folg t(' n di e ;\Iit

g li eder ull<l I, ol lck li" e d e m Aurrllf " on Priisidiulll lind 
Ha uptll usschuß I; n se l'e r ~ I'oße ll sM. iali s ti sl'h e n r nge n ie lll'orga
nisa tion, nm ,\Iassenwe ltbe\Verb zum Geuu l'Lstag d e r neplI
blik nktiv te ilzunehme n IInu iOll I.e is tun gsve rgle i, 'h aureehe n

hnre Beitl'iige e inzubringen. D e r FV-Vors tand ko nnte so in 
seine r T ag llll g am JG, SeplembC'r a ll s ue n ßerichten d e r 
fndu s tr ie-{IZV) lind Wirtschaftszwe ig- (W ZV)-Verbänd e zahl

I'e iche EI'fo lgs me ldungcn en tn e hme n, di e e in be red tes Zellg
ni s von oI e l' Initiative lind sehöp fcrische n \Virksam ke il .1"0' 
.\[itg lieder und K o llekli, 'c ab leg le n , 

[Oll IZV Landmaschinen b:lll habe n I1 l1 e l7 BS am Leistungs
vergleich tei lgcno mm e n ulld hcr'vorragende E rgeb n isse e r
z iel t. Schwe"lJll nkt war dabei die Au sarbe itung kurzrris tiger 
Qualifiziel'u ngsma ßn l1 l11nen a ll f pol i ti sch ,ideologi sehem 1111<1 
fa chlichem Ge biet sowie zur Pop ul n ri sierllng von E rkenn t
nissen fiir e in e hreite prnktiseh e Anwendung a ls Grundlage 
zlIr Schaffung von Sp itzen leistu ngen. Hierzu tru gen rd , '110 
Vemnslali.ungen im Le ist llngsve rgleich be i, von denen he
sonuers d as in te m Dtiona le Symposium d e r BS d es VEB EIfI1 
Elst.erwerdn sowie die ge nl< ,ins:lme T~gllng d e r ns in ,lC'r 
vvn Landmaso:hillc nlJll II mit d e n KOT- Ko llegen im VEB 
'Nngcma (Auswer tung d(~1' Exkursion zlJr "A utolllnli sic rullg 
GO" 1\10S I;I1U ) hervOI'ge hob(' 1I wer,kn so ll e n, 

De utsclte Agrnrledlnik 19 . .Jg . ff cf! 11 ' November 1969 

Die sozin li st ische Genwin~chafls~rhei t :1 l1r d e n C.chi('t('n \(<'

dll1n is ier llng lind !\ 11 tnma I is ie rllllg hrl1rhte e i ne ll ,,,hr he 
tJ,'htli ch e n ii kollolll isrl l"11 :'\f litze n . Il esonrlCl'e n Anl e il dal':\n 
hn LLe n die ns im VI-;: U Wcilll:lr'-'vVcrk (lbtionnlis ir rtlngs pro
je k te "Zell lI'aler ZlI s .. h niLL" 1.11101 ,, 1\:ctLe n re rti g ll ng", letzteres 
mi t , I" m hesnnder('n :\lIftrag, F ra ll,!n a rbe itsp liitzc Zli sehnf
fe n), die Il S illl V E il Ll1ndm<lschin e nbOll Tl'ö hit.z (Ball 
kastc lIy ," ,,' i .. htungcn , E inspa rung von \Valzs tahl) sowi e d ie 
13S d es l'Ollll>ill :l l, l ~ol'lsdll' ili :'\fell s lndt (!\uloml1li sier llng 
d e i' i\liihfinger re rti g' lIll g ) . Oi (' .BS im VEB nnG ko nnl e iihel' 
besond e re Errolge im nl1 hme ll d e i' S:\C, ,,[' Ins te lind EInste" 
sow ie d e r 5 1\ G "WTI 1- Erll) iulll ng" inder sozin liSl.i sthc n Ge· 
lll e inscha ft s:lI'hcit bl'I'ichl <' !!. 

Die ns im WZV " f o l's twil'l,'hsart" he te ilig' tclI si, 'h intC'nsi\' 
a m großen I( DT -Leis tlln ;,:sverg le ieh , S i(' kOIlIlt.en dnbci nn .. h 
d e n \'nm \VZV geg<,hcne ll \\' c llhe \\'C'l'hs ri,'h tl in i"1\ lind 1""11I!
z iffern l1 usgezeithll cte El'gcbni ssc I1loo'echne ll , Stclh'e rlr('lelld 
riir alle BS der FOl'stwinsehart s(' i hi" I' di e hern usl'l\gcnd e 
so zialistische Gemeinsch a ftsn rbei t d e r ß:'i im S tFIl Grinlln ~ 

gewü rdigt. Von den für d e n Leistllllös" e rgleich lihe mol\\ll\C'
li e n Verpflichtungen is t vo r ~lle", di e r. riindllng' eillC'r 
Koo pe r :.> ti on sak ademie hervorzu heben, mit der die BS die 
sys tem a ti sch e Srhulllng und WeitCl'hildllng d er inge nieur
technische n u nd ö kono mi schen Kader ues Betriebes e nl ,ch()i
d e nd beeinflußt lind aktiviert. Dei deI' tJuerntJhme von AlIr
g~ be n a ll s dem Bp, tl' ie bspl ,1n "vVissenscha ft und Technik" 
beteiligte s ich uie BS vo rll('hmli ch nn der Untel's tiitzung 
j ugend liche r i'ie ll e rerbr igad ell, Hierbei wurden , ' ie r Nellerer
vorsch liige e i nge re ich t, ,] ie :\ 11 rtriigcn tJlIS uem PI:tn "N elle 
Technik" en tsprachen, 

Die Mitg lied er d e r 16 ßS im WZV " Meliorn ti onen" hl1h(' n 
im Wettbewerb zu E hre n d es 20, Jahres tages große Ans l.rcn
g llngen unte rnommen , um die gestec!<ten Ziele termingerecht 
lind in guter Qu a litii t zu e r re ichen, Beso nde re Erfolge wllr
de n be i dei' Einbez iehnng a lle r ingenicllrLecltnisehen Ka,l('r 
in die KDT-Arbeit e rzielt; ve rbun'!e ll d a mit Will' di e b eh
li chc Qualifizie rung sowie d e r l ~ rfl1hrun gsl1 l1 s tnll sch, Von d r ll 
renlisierten Verpflic1ltllng(,11 s('ien hie r nur di e Allsarbeitllll-
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gen "Rahmenrichtlinie fiir die Allsnrheilllng von StIldien fe", 
große i\lcliorationssystcOlc" (HS i\[c liomtionshn" 1.IHI\\"i;.:"
lust), "Baugruppclll;ntalog fLir cl'dverlcgtc D"uc"l'olll'l"illlll
gen" (ßS Meliorntionshau lIallc) lind " f",illsntz "0" 111'!<lII' 
fel'ligteilen hei dei' Crnbellsichcrllllg" (eS i\lrliol'ali"n :d;" 11-

hin;lt Erfllrt) ef'\viihnt. Die TIS (otlbllS l'pnlisil'l'lt, .Ii,' 
Verpflichtung "Ausn,'heitlillg lind Einführung ('in,'r 1;,,:lli,II'I
ten Technologie allf dei' Cl'lllIdlngo ,lN T,eillll:o,chi,1<' "/.1 ,' , ' 1 

' im Wirtsdlafl s\\'eg"l""I", 

Vorziiglirhe \Vclloe\\'l'l'hslci,llIlIg"1I gall PS allch in d<'11 1,"11-
tr'llen FnchallsschiisSI'l1 (17,\ i 111111 S,\C , \'ol':1l1gf,,<lpll t ,, 'el'''''11 
soll hier die Erfiillnllg des l'l'ii,idilllll,,,,,fll',,gl" ,''''li LI. ~I'p

tember j!)G8 iibcr die i\lechallisipl'lillg IIlId ,\lItllm:lIi .sil'l'Il1l g 
deI' pULlcrpl'Od"ktion, 1,IIr I.;;slln;.; diesl'l' kO'"pll' .\I·1I .\lIr
~abe wurde die S,\G "I-IIl1pl'I"',,dllklion" im Ilt-zil'k 1'01,,,,",, 
;.;<>1.ildpl. Sie kOllz"nlri,,"II' si..ll nllf di,~ 1-:illfidll'lIlI;:( III'",is
r0.ir(' I' Vel'r" h r(' 11 dl'l' \Vpl k~i I:lgepl'[ Id 11 kl ion, .\ 111.1111:1\ i ... il'l'ulI :.!' 

dc~ Troekl1l1n;.!· ... pr·nz("s.;;rs in CI'Üllrllllfll'll't)('kllllllg"'Wt' I'I,t'11. 

V('r'I)( ! ~s(>I ' IIIlg- d( ·1' Sil:lg('qll:dil:it ulld f'ff('klivpr'C' :\II~J:t"IIIIl;.!,' 

"1)11 IIp(·h .... ilo<lnl:I;.!;(·1) sowi .. I)tll'('hfi'dll'lIllg' r ill('1" VC'I';III~I;d

LIIIIg' ,! H:II illll:disif'l'lIl1g' und ,\ 1I1(1I11i1l.isi(·I'II1I~ in d{~1' .\ I i~('h
futtel'in<1II'l.l'ie", Das l",rall'I':l~ellllr 1~1'~"III,is dip"'I' ,\ klioll 
ist ohne Zw eifel dip d,d,ei ~1I1,, ' it''' e 'l'' IlIl1f:\'SpI1I1" stlz;:di
stische r.cm"insdl"fl':II·I,,·il ' "1111 S..III'iltlllnl'he"'wlri"I"·1I .I"" 
sozia listisehell I." 1111 \\' i I'ls .. hn fl. \V ;'SI'I1S..lI" fll i..lll' 11 111.;1 i 1111 ,." 
und stantlichen Einridllllllg"'11 1I 11 il'I' lip. " ~ l'fidll'llng- <1"1' l·d)'I', 
Die fnehliehen Ergehnisse SI)lIl'n in hn;iwl' Uffellllirh!;,'ib
arbeit in die Praxis cil1gcführt ",erden, Dies g-i1t fiir di" 
Welksilagebereitung in ITorizonta lsilos sowie [iir die i!ll 
Trocken\\'erl\ Rhinow entwicllClte lind eingebnlll.e ,\lIlomali" 
für Trockenwerke, 

Der FA "Gel1liis"produklion" mit scinel1 Untcr:lllsschiissen 
.. Aulomntisierun;; " und "l'l"stwerl<storre" h:ll d:lnk dpl' hol"'11 
I~insatzbereitsdtafl der ;\Iitglieder , ' il'le :;ul c ßeispit·1c ,O/,i,,
listischer Cemein sl'h 'l fts:.\l'heit lIlelden könncl1, [JIl Vo I'lfp 1'
i;rund stn"d"n dnhci die Qualilizi el'ung der :\[itglicd"" ill 
Lehr"el':lnsl:\lllln~cn lind Exklll',itloen, "-lit\Vil'kLlng hei ,j"" 
Erorbeitlln:; van Projekten fiil' die Temflel':IlIIl'- un,1 F,,"('hll'
J'cgclllng inl Gewiichsh:llls , Sdl:lffung' "Oll V()I'aus ";(~lzlln~C'11 

fiir den rillsntz lichldLlrdllihsig.~r, sleifer PI"slwer''''lorre illl 
Gcwi1chslt:lll-; sowie di(~ ~1:·llldill'disi(·I'IIIlg- dei' \.c\\';i<-h ,"!liiIlSC'I', 

A lIo dcrn F:l'f" Igs I.er'il'l I I d.", 1' ,\ .. '1'/'111'1; "" IIg" i,t i 111 '",solld ('
ren die 1I1J'1fnngreirhe Celilpin s rh:tfls"I'''~it eines 1":,.lIekli, 's 
von 1:; F:\ -\Iitglicdel'n hNVOI'Zlll"'hell, eill :\[:lIIIIskl'ipl mil 
(' inheitliellplI IkgrilTcn. ;",f<i ',,'zlllIge ll ulld ~~"IIlI,"lclI fnr drn 
Uel'eich dcl' JIcif,\llIfIl.I'IIe1;III1I1g' ZII sl'l""'C('II. 11111 .1,'1' "irH",," 
falsrhen !\I\we lldlllig ,[PI' Be;.;rirr.: zu "q~egnl'lI, Ibs l'I'"r1,('i
tele ,\lntCl'inl Illit <"Lw" :2,-,01) l3egl'irrl'1I ;".11 ill "i 11('1' I3f'os"hj'II'" 
vel'öffcntlidlt we['(Jen, 

Die Milgliedpr des 1:,\ :,E1ektl'oz:llIllnlll:ogplI" \'('rprIil'hICt<·" 
sieh, Zll Ulrell des :21), ,Iahl'est<lges Iris ZUII) 7, ()kl.,I,,·,' di, ' 
Eillwiddung eilles völlig neuarLigcn F.I(~klroziltlllg·priil(' ... 
dlll'dlzufühl'en, J)ieses Zie l \\'u,'de E'l'reil'1lt lind c1i" \'"ralls
sctzlIng gesl'hnfTell, c1nß der Pm"is schon im I, Ilalhj,,1,,' !fitll 
GCl'iite diesel' ,\1'[ ZIII' Vel'fi'lgllng stel,cn, ni" SlIlnllll' c1('s 
ükolloll1isc'hcn VOI'I,'ils \\'il'rl ~lIf " ,2:') \Iill, \1 jiilll'li, 'h 1",
ziffcrt. 

Der Vors tnnr! des FV "Lnnd- und f7ol'sLledlllik" dankl nIlplI 
Mitgliedcl'll ulld Leilllllgcn fii!' ihre 1,:illsatz'crpIHlig-kpil. 111111 

sc-höpfcriSl:he Tnitinti"e Zil Ehren d.·s :20, Jahrestag .. , 1111.1 

die im \Vctthc\\'erb erzielten Ergebilissc, Oi~ "i"'r:1I :1I"gl'
zeichn eten Leistuilgen wlirdigrntl, wurd e ,·ille Anzahl "1)11 

EhrungeIl vorgcsddngen; LI, [I, die 

Arbeitsgem"insdl~fL "Plaste lind EInste" "11 VI~11 nnr.. 

die ns Ilcs StT'ß CrimJlln unrl 

die Arheil.sgl'IIPlw ,, \\,,·II;silngehNeitllng" 

zur I\uszriphnllllg mit der "Ehrenplnkc llc der KOT' , 
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Hand in Hand mit dem Fortschritt ständig voran I 

\'"ller Siolz IIlId F,'cllde konnte dei' FV- Vorstnnd feststellell, 
d"ß im I'"V " r,nnrl- und ForsLtechnik" lIie zu,'tlr eille so "reilt.' 
I Ilitintive mit derart gl'tlßnl'tig('n El'gr>hlli ,<sell ZlI \'erzpidlllrll 
\\'nl', Die dlll'rh den \VpIL"p'\"'rh nlisgelüsl" " IllIpulse ulld 
der miLreißend e Sch\\'lIng ;11 alIeIl Cliedl' r'llIlgcn des F\' 
dürren nlln niellt vNI<>rell geh eII, Viele Grpmiell erkliirte ll 
1)I'I'cits, (hU sie die sn crfolgl'eidle ,\1-heit zielsLl'ehig fOl't
:<Nzcn w,>lIen, Der \'ol'sla"d hegd'IßL diese Illilinli" e lind 
~dlließt ~i ch ihl' mit dem :\ufrllf an ~II,: i\lilgIH:dt'r IIl1d 
Cl'cmiclI ries rv .111 , deli ;;ozinlistisrhell \VNthc\\'el'" weilrr
Zlifeihren, ZII f.hl'po de;; 1(1), Cej,nl'tstngcs VOll W, I. 1.I': :'1I.'i 
lilie! d('~ '2,-, . .1al}l'(';';I;q.~'~s ,kr H"rl'C'illllg' ,'0111 F:lschiSlnu s. fm 
.\Iil.l,.[pullkl solIeIl d,,"ri dip \\'eil"l'e s .. I,;,,,fel'i,,'I; .. AllrigllUllg 
dl'I' 1.1:llr(~1l des l\f ;II·\:islIllls-l.t'llinisl1l11S, dn~ ~l'iin(lIil'I)(~ SIII

dillllJ elc':"> L0.lliIlSdH'1I C('IlOSSPllsl·hal'lspl:-tn:" di(~ rlllf'llsivit'· 

1'1111:-: dC'I' I.lIs;III1IlH'II:U'IH·il IIlit tI ~ H hCrl'ClIlldnl P, 1I n,'g':lIlisa

liolll'lI ,[(,1"'11 , 11111 nu,'h hi'~ l'd,"'ph pillell !1cilr"g' zur i'llllzllIlg' 
dt' J' 1':J'~ef"lissc deJ' ,\ro,"":III( ~ I ' Kllflff"'l'lIZ eier' kOltllnUnisti ,..;l'l'C'1I 
IIl1d ,\I'b;,itel'pnl'teien zn I .. isl ('))-, ,\lIf SII'U\;IIII,I""lil11l1l1'lIdpll 
1."I,iden sollen ' IIIISeft~ CI"'1I1i(;1l IlIilj,p!frll , Sl'il.zpnlrislllllgpll 
ZII cl'ziclC'll, cl ie ~fc(·h;)11 isicl'UIlg' II fit! l\ "Iomal i:-.icrllllg' "Ol';lll
zull'"il,c" und ZlIf' 1':IlI\\'iddullg- 1I0llel' Vcl'l'.1hl'ell !r"iZIIII'!l
gl'lI, Di,' , ozialistiseh" Cr.meinschnftsnrl)('it ist "pl'sliirkt pi,,
ZIISI'IZCII , Uill die Pml,Ie1l1c des ükonllillisrhell .\JaINi"lein
;;alze" d":l' efrekli,'en "ilitZlIlIg' der Grundl\lillel so",ie der 
l~osleIlSCllkulI:; lösen ZII helfen, 

Der Vorstand des F'leh"erbnndes sieht es als seiHe vornehm
ste Aufgabe an, Mitglieder und Cliederlln~cn so zu unter
;;liitzen Lind anzuleiten, dnß höchsle Ergebni~se in unsere r 
sllzinl istischen Gemeinseh" fts[1 rheit zu r Stärk LI ng der 0 on 
':I'zielt "'''I'd,,)), 

,\.lIf diCSI:nl Wc~" \\'crdcn ,,' il' I\DT-\litgli eder IIl1scrCII 1..:1",
.sC)).1l1fll':lg cl'fii:!I en lind mith elfen, die wc llweite /\"seillnll
(I!'rseLzlIng zwis"hen Soziali<llllls IIn,1 1llll'CI'i"lismllS ZIIg'IIII
'11'11 d es f'l'ied'~ II' , dei' [)enlokl'nlie IIncl des Sozinlislllll~ ZII 
""ISi'heitlpn, 

A 7i7~ 

j:JersöuliJ,es 

2G'o Wi·ssensrhafLler unserc r l1epuhlik \\'1I1'(len im Seplel11l,pl' 
d'\I,reh den i\Iinisterrnt Zll {)['(fpntli..Jlen Professoren Iwrllfell , 
\"iC'1' d~I' 1lC'1I he"l1 (('11('11 P"d('('SSIII'C'1I "( ' ('ll'p/('/I lalld "'('h/Jisdu' 
Fn..JlI'i cht-ungen: 

Prof. DI' ,-[ng, ha"il. LlII1, rWIII.I':II, J)irt·klol' dl'l' S('/;Iioll 
1.:Indle..llnik d,'1' Ulli'""I', i!iil lIosllIl '/;; 

Prof. DJ', "nbil. 1., i\1.\T7.or,lJ, Srklioll 1.:l1I"1,·c'hnil; "pr l ' IIi
"l')'~iUil I~o"dod\: 

I'mf, Dr, ]In"il, H, :\r,\J.'iI., n"kllll' <11'1' III:,!plli"III'I"" 'I",'IIIII,, 
I'iil' Lnll"L"dlnik IlPl'lin-\\':II'I,,"I""'g: 

r"of. 01', h~bil. E. T[[\J.\I, I.ril e l' des I.chl'lrrrei,'hs Tpdl-
1If1ltl~ie rl er Sekt'ion Tiel'j)l'o""l;tinn IIlId V':ll'l'illiil'lIlrtlizin 
dl>l' I\nl'l-:\I:II's-U lIi\'el'sitiit I,pipzig, 

Si e ziihlen seit Jnhren zu den :\1I1Men Ullsel'cr 7."il$('III'ifl. 
ihnen gilt un serc hesond ol'c GI':ltlllnlillll, \Vir \\'iills"hcII ihll!.'11 
woitel'e Erfolf!;c in ihl'cr ,"'''cit ZIIIIl \'lIlzrll Ullserel' soziali
"i,,'hplI l.nudwif'l,dl"ft lIud pc r'.>;;"li('h"5 \Vllhl"r'g-e"CII. 



Nationalpreisträger ProfessorDr. RUDOL'F SCHICK 

Am 13. September 1969 verscbied im 65. Lebensjahr Pro
fessor ~r. RUDOLF SCHICK. Mit ihm ist nicht nur ein 
profilierter Pflanzenzücliter, sondern auch ein über die Gren
zen der Deutschen Demokratischen Republik bekannter und 
sehr geschätzter Mitgestalter unserer sozialistischen Land
wirtschaft und eine an der Neuorientierung von Lehre und 
Forschung. hervorragend beteiligte Persönlichkeit von uns 
gegangen. 

RUDOLF SCHICK absolvierte nach einer im bürgerlichen 
Elternhaus in Berlin-Schöneberg verbrachten Kindheit und 
Jugend eine landwirtschaftliche Ausbildung in Mecklenburg. 
Ausschlaggebend für seine ,weitere Entwicklung waren vor 
allem die Jahre in Malchow auf Poel bei Prof. LEMBKE, 
mit dem ihn auch später noch ein ständiger Gedankenaus
tausch verbunden hat. 

Nach dem Studium der Landwirtschaft (1925 bis 1928) in 
Berlin und Weihenstephan konnte R. SCHICK 1929 bei -
ERWIN BAUR über "Kopplung bei Antirrhinum majus" 
promovieren. In der Zeit seiner Assistentenjahre im Institut 
für Züchtungsforschung IIIüncheberg begannen die wissen
schaftlichen Arbeiten mit Kartoffeln, insbesondere Wild- und 
Primitivkartoffeln. Dazu gehörten ~tudienreisen nach Süd
amerika und 1933 in die Sowjetunion - letztere Reise auf 
Einladung des Allunions-Instituts für PIIanzenzüchtung in 
Leningrad. 

Von 1936 - nach Maßregelung durch das nationalsozia
listische Regime und Ausschluß aus dem Institut Münche
berg - bis 1945 arbeitete R. SCHICK als praktischer Land
wirt und PIIanzenzüchter in Neubuslar. 

Nach der Zerschlagung des Faschismus stellte er seine Kraft 
sofort als Saatzuchtleiter in Malchow und als Abteilungs
leiter bei der Deutschen SaatzuchtgeselischaIt in Schwerin 
in den Dienst des friedlichen Wiederaufbaues. Im Novem
ber 1948 beauftragte ihn ~die Deutsche Wirtschaftskommis
sion mit dem Aufbau cles Instituts für Pflanzenzüchtung in 
Groß Lüsewit7.. Damit verbunden war die Ernennung zum 
Professor und zum Direktor des Instituts. 

1951 erfolgte die Berufung zum Professor mit Lehrstuhl für 
Züchtungsbiologie an ' die Universität Rostock und zum 
ordentlichen Mitglied det Deutschen Akademie der Land
wirtschaftswissenschaften zu Berlin, zu deren Begründern er 
gehörte. In seinen Funktionen als Dekan der landwirtschaft
lichen Fakultät (1953 bis 1956) und als Rektor der Univer
sität Rostock von 1959 bi~ 1965 sowie durch seine Teilnahme 
an den Weltkonferenzen der Rektoren in Mexiko und Tokio 
hat Pror. SCHICK wesentlich zur Entwicklung der Lehre
in unserer Republik und zur Steigerung ihres internationa
len Ansehens beigetragen. 

Seit Gründung der Sektion Pflanzenzüchtung war er deren 
Sekretar und seit 1967 Präsidiumsmitglied der DAL zu Ber
lin. Die Wertschätzung des Verstorbenen in unserer Land: 
wirtschaft kommt u. a. darin zum Ausdruck, daß er mit 
Gründung des damaligen Landwirtschaftsrates im Jahre 1966 
als dessen Mitglied gewählt wurde. 

In allen zuvor genannten und weiteren Funktionen - u. a. 
ßls Mitglied des Zentralvorstands der Gewerkschaft Wissen
schaft, als Vizepräsident des Demokratischen Kulturbun
des - setzte sich Professor SCHICK mit der ihm eigenen 
tJberzeugungskraft dafür ein, den Aufbau unserer sozialisti
sch"Cn Gesellschaftsordnung stetig ~u fördern. Sein besonderes, 
zutiefst humanistisches' Anliegen war es, der Steigerung der 
Nahrungsgüterproduktion allseitig und jederzeit zu dienen, 
um des Hungers, der große Teile der Menscl)heit bedroht, 
Herr zu werden. 
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In der Mechanisierung und Automatisierung der landwirt
schaftlichen Produktion sah er eine der großen Möglichkei
ten, den stufenweisen Ausgleich der Arbeits- und Lebens
bedingungen zwischen Stadt und Land zu ermöglichen. · 

Professor SCHICK war ein kühner, phantasievoller Planer 
der modernen Landwirtschaft. Das prognostische Denken 
und Planen mit rüJkrfchnender Festlegung der Entwick
lungsetappen und Termine hat er im Bereich der Landwirt
schaft maßgeblich mit begründet und gefördert. 

Die ihm eigene logische und mitreißende Darlegung seinel' 
Ideen in Wort und Schrift allein genügte ihm nicht. Erst 
die praktische ~nwendung des schon Realisierbaren war sein 
immerwährendes Ziel. Der Maschinen- und Anlagenentwick
lung sowi~ dem Bauen galt seine besondere Liebe. Die 
Groß Lüsewitzer Laufstallanlagen mit ihren Melkeinrichtun
gen demonstrieren dies für den Produktionsbereich, das 
moderne Dorf Groß Lüsewitz mit seinen Dienstleistungs
und kulturellen Einrichtungen sowie den großzügigen \\lohn
bauten zeigten ein Gleiches für den Lebensbereich. 

Zur umfassenden vVürdigung der Persönlichkeit Professor 
SCHICKS gehört es, daß er sich stets als Bürger von Groß 
Lüsewitz fühlte und als solcher handelte. Von Auslands
reisen und Kongre'ssen, zu großen politischen Ereignissen, 
zu feierlichen Anlässen, berichtete er oder gab Rechenschaft 
vor der Belegschaft und der Bevölkerung. Sooft es seine 
Zeit erlaubte, beteiligte er sich als geduldiger Zuhörer und 
re ger Diskussionsteilnehmer an örtlichen Versammlungen 
und Veranstaltungen. Die Menschen für das Neue, Bessere 
zu gewinnen war ,sein ernstes Bestreben und eine stete For
derung an seine Mitarbeiter. In persönlichen Aussprachen 
une;! Versammlungen mit den Brigaden erläuterte er über
zeugend die 'neuen Vorbaben, ihren Sinn und Zweck, bevor 
er ihre Durchsetzung mit den Kollektiven begann. Er stieg" 
selbst - und mit ihm seine Frau - auf den ''i'raktor, um 
dem Zweischichteneinsatz in der damaligen Abteilung Land
wirtschaft des Instituts zum Durchbruch zu verhelfen. - , 

Prof. SCHICK wurden in Anerkennung und Würdigung s~i
ner Leistu'ngen und Verdienste hohe staatliche und gesell
schaftlicbe Ehrungen zuteil; er erhielt u. a. den National
preis, den Vaterländischen Verdienstorden, den Orden "Balf
ner der Arbeit" und die "Brwin-Baur-Medaille" der DAL 
zu Berlin. 
Mit dem viel 7.U frühen Ableben von Professor SCHICK nach 
schwerer Krankheit ist unserer ' sozialistischen Landwirtschaft 
einer ihrer Wegbereiter und Vorkämpfer bei der Bewältigung 
der wissenschaftlich-technischen Revolution genommen wor
den. 

I 

Vielen, insbesondere aber seinen Mitarbeitern, wurde er zum 
seltenen Erlebnis des genialen Menschen, zum anspornenden 
und mitreißenden Vorbild, das er ' uns auch immer bleiben 
wird. Dr. E . POTKE 

A 7772 

503 

, . 

; , 



'-

.'-

I' neUel'erUHa .(;r/iHaer 

Positive Entwicklung der Neuererbewegung im Bereich des SKL K. ANISZEWSKIO 

Ing. W. THEILEOO 

Die Gestaltung des entwickelten gesel1schaftlkhen Systems 
des Sozialismu.s ~n der DDR, als das auf dem VII. Parteitag 
der SED beschloosene strategische Ziel, stellt die Werktätigen 
der somalistißchen Landwirtschaft und N ahrungsgüterwirt
schaft vor neue große Aufgaben und hat sie in einen neuen 
Entwicklungsahschnitt geführt. Er ist gekennzeichnet durch 
die w~itere Intensi'Vierung der land,wirtschaftlichen Produk
tion, den Stimittweis&n Ubergang zur industriemäßfgen 
ü;rgan,isation ,und Leitung der Proouktionund durch die 
wachsende Kooperation bei zu.nehmender Verflechtung mit 
anderen Volkswirtschaftszweigen . 

Das ist d~e Kernfrage für die Landwirtschaft und Naluungs
güteI'wirtschaft im gesamten nächsten Zeitabschnitt; noch 
zielstrebiger den Kampf Ulm die Erreichung des wissenschaft
lich-technischen Höchststandes bei den Haupterzeugnissen 
und wichtigsten Vel'fahren zu führen. 

Im Klassenkampf mit dem Imperialismu.s - und deshalb 
erstrangige politische Aufgabe - ist die weitere politische, 
ökonomische, militärische und kulburelle Stärkung unsel'er 
DDR die Hauptaufgabe aller Werktätigen. Das ist auch das 
Ziel aller Werktätigen aus dem Bereich des Staatlichen Ko
mitees für Landtechnik und materiell-technische Versorgung 
der Landwirtschaft (SKL) bei der Meisteruhg der wissen
schaftlich-techmschen Revolution und der sozialistischen Oko
nomie. Mit diesem Ziel entwickeln und verwirklichen wir 
das ökonomische System des S02Jialismus als Ganzes, d-amit 
sich die Schöpferkraft aller Werktätigen voll entfalten kann. 
WALTER ULBRICHT führte dazu auf dem VII. Parteitag 
u. a. aus: 

"Die allseitige Stärk,ung der DDR ist unser Beill'ag, um d,ie 
Gl'Ilndf11ag,e ,Wer - Wen'? im welthistocischen Kampf zwi
schen Sozialismus und Imperialismus zu entscheiden. Durch 
wissenschaftliche Pioniertaten wird maßgeMich die Struktur 
unserer Volkswirtschaft neu profiliert, werden technisChe und 
ökonomische Spitzenleistungen auf den entscheidenden Ge
bieten möglich, wird wissenschaftlicher Vorlauf errungen." 

An der Lösung dieser politischen Hauptaufgabe haben die 
Schrittmacher und sozialistischen Neuererkollektive im Be
reich des SKL mit ihren hervorragenden Leistungen maß
geblichen Anteil . 

Eine positive Bilanz 

Uberschauenwir die Entwicklung der Neuererbewegung im 
Bereich des SKL, 50 können wir feststellen, daß die Schl'itt
macher und Neuererkolleküve sich stä~dig weiterquali(iziert 

, haben, die technischen und ökonomischen Ergel>nisse a'llS der 
Neuererbewegung qualitativ und quantitativ gewachsen sind 
und die sozi;alistische Gemeinschaftsarbeit fester Bestandtei,j 
d.er Neuererbewegung geworden ist. 
Auf der Grundlage konkreter Vweinbarungen und Ln Koope
ral'ion mit wiSiSenschaftlichen Eimrichtungen übernahmen die 

, NeuererkoJlektive Aufgaben des 'Planes Wissenschaft' und ' 
Technik und ll'Ilgen mit ihren Lösungen zur weiteren Ratio
nalisierung des Proouktionsprozesses bei. 

Im sozialistischen MaJSsenwettbewerb zu Ehren des 20. Jah
restages der Gründung der DDR haben die Schrirttmacher 
und ihre Kollektive in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit 
hervorragende Leistungen in der Neuererbewegung erzielt 
und damit zur allseitigen Stärkung der DDR be4;etragen. 

Staatliches Komitee für Lnndtechnik 
•• VVB Landtechnische Instandsetzung 
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Im Planjahr 1968 und im 1. Halbjahr 1969 beteiligten sich 
in sozialistischer GemeinsehaftSaJ'beit an der Neuererbe~e
gung insgesamt 6387 Neuerer. S()mit nimmt jeder siebente 
Werktätige im Bereich des SKL akti,v und bewußt an der 
Neuererbewegung teil. 

Durch die planmäßige Weiterentwicklung der Bewegung 
"Messe der Meister von morgen" wuroe ein immer breiterer 
Kreis J.ugendlicher bewußt in die Neuererbewegung einbe
zogen. Heute ist jeder vierte Jugendliche in den Betrieben 
und Einrichtungen des SKL ein aktiver Neuerer. 

Mit 5139 Neuerervorschlägen und Neuerervereinba,rungen 
wurde ein ökonomischer Nutzen von 39,8 Mil!. Mark er
zielt. 

Diese El'gebnisse sind Ausdruck dafür, daß d.ie Werktätigen 
im Bereiclt des SKL den VerfaS5'ungs-Grundsatz "Arbeite 
mit, plane mit, regiere mit" durch ihre schöpferische Initiative 
bewußt mitgestalten. ~ , 

Einheit von Leiter und Neuererkollektiv 
zur Lösung der perspektivischen Aufgaben sichern 

Die Weiterentwicklung der freiwillj,gen schöpferischen Arbeit 
der Werktätigen über ihre Arbeitspfiichten hinaus, zur Ver
größerung des wissenschaJtlich-technischen Potentials und Er
reichung des erforderlichen wissenschaftlichen Vorlaufs er
fordert, sie bei der Au&arbeitung des Perspektivplans 1971 
bis 1975 durch die Leiter der Betriebe und Einrichtungen 
des SKL voll einzubeziehen. 

Ein hohes Niveau .in der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
wird nicht im Selbstlauf erreicht, sondern nur bei bew,ußter 
planmäßiger Förderung und Lezrk,ung der Neuererbewegung 
dUJ'ch die Leiter und gesellschaftlichen Organisationen. Es ist 
objektiv notwendig, auf eine 7Jielgerichtete planwirksame 
NeuerertäLigkeit durch langfristige Planung der Aufgaben 
für die Neuel'er zu orientieren. ZielstelLung dabei i<St, den 
höchsten Effekt 1m Kampf um den wissenschaftlich-techni
schen Höchststana d.urch die Schaffung eines wissenschaft
lichen Vorlaufs zu erreichen, sowie Pionier- und Spitzen
leistungen zu erzielen, um den maximalen Zuwachs an 
Nationaleinkommen Im sozialistischen Wettbewerb zu 
sichern. 

Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen des SKL tragen 
dafür eine hohe Verantwortung und haben die Pflicht, die 
Wel'ktätigen insgesamt, d,ie Neuerer, die Jugendkollektive, 
die Klubs junger Techniker bzw; Klubs junger Neuerer, die 
Kollektive, die um den Titel "Kollektiv der sozialistischen 
Arbeit" kämpfen, insbesondere über die volkswirtscnaftlich 
strukturbestimme~den Aufgaben der Landwirtschaft und 
Nahrungsgüterwirtschaft und den dabei zu erreichenden 
wissenschaftlich-technischen Höchststand zu informieren . 

Die Leiter haben in den Neuererbrigaden und Neuererräten 
persönlieh die günstigste Variante zur Meisterung der wis
senschaftlich-technischen Revolution mit den Schrittma'chern 
zu beraten. 

Die Erfolge werden in den Betrieben und Einrichtungen am 
größten tScin, in denen die Leiter die Planung und Leütung 
der Neuererbeweg,ung unmittelba,r in ihre Führungstätigkeit 
einbeziehen, dort, wo die 'Werktätigen an der Planung und 
Leitung des Produktionsprozesses aktiven Anteil hahen, wo 
die sozialistische Gemeinsch.a.ftsaxbeit ZUIl' Hauptform der 
Neuerertätigkcit entwickelt und auf die Schwerpunkte kon-
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~"reHlalel zum .20. Ja"reslag der qyEJR 

Die Werktätigen In Industrie und Landwirtschalt erreichten im Wett

bewerb zum 20. Jahrestag unserer Deutschen Demokratischen Republik 
hervorragende Ergebnisse. Die Leistungen der Besten unter ihnen 

wurden anläßlldl unseres Feiertages- durch die Verleihung von Ehren

titeln und Auszeidlnungen gewürdigt. Allen ausgezeldlneten Kollektiven 
und Einzelpersönlichkeiten aus der Landwirtsdlalt übermitteln wir auf 
diesem Wege unsere herzliche Gratulation. Besondere Glückwünsche 
gelten den unmittelbar mit der Landtechnik verbundenen. durch den 
Staatsrat und den Ministerrat der DDR durch hohe staatliche Auszeich
nungen Geehrten: 

Karl-Marx·Orden 

FRIEDA LOCH, Meister der Landwirtschalt, Vorsitzende der LPG Typ III 
.Mitsdlurin" 'Polkenberg, Kreis Döbeln, Bezirk Leipzig; 

ERNST WULF, Mitglied des Zentralkomitees der SED, Vorsitzender der 
LPG Typ 111 .Recknitztal" Semlow, Kreis Ribnitz-Damgarten 

Ehrentitel ,Held der Arbeit' 

GERHARD GRONEBERG, Mitglied des Politbüros und Sekretär des 
Zentralkomitees der SED; 

HORST HAUCK, Direktor für Produktion im VEB Bodenbearbeitungs
geröte leipzig; 

FRANZ KUHLHANEK, Vorsitzender der LPG Typ 111 .Einlgkelt" Nleder
pöllnltz, Kreis Gera; 

SOLVEIG LEO, Vorsitzende der LPG "Clara Zetkin· Banzkaw. Kreis 
Schwerin; 

AGATHE PEGGAU, Direktor des FrIscheierbetriebes Kombinat für 

Industrielle Most Königs Wusterhausen ; 

HEINZ STRAUSS, Möhdresdlerfohrer des Lehr- und Versuchsgutes 
Hadmersleben, Bezirk Magdebu~g 

Orden "Banner der Arbeit" 

GEORG EWALD, Kandidat des Politbüros des Zentralkomitees der SED, 
Vorsitzender des Rates für landwirtschaftliche Produktion und Nah
rungsg üterwi rtsmolt; 

zentriert ist und wo man es versteht, zielstrebig immer mehr 
Fra'llen und J.ugendliche in die Neuererbewegung einzube
ziehen. 

MMM - wichtiger Bestandteil der Neuererbewegung 

6 Die aktive Mitarbeit der Jugend in der 'Neuererb~egung, 
geführt durch den sozialistischen Jugendverband, ist ein 
objektives ErfQrd6l'nis zur Mei6terung der Aufgaben der 
wissenschaI tlich-technischen Revol u tion. 

Den Jugend-Neuererkollektivoo sind deshalb in Oberein
stimmung mit dem Plan Wi·ssenscltaft ·und Technik sowie 
der RationaJ.isierung"konzeption langfristige komplexe Auf
gaben a·us Forschu.ng und Entwicklung, auch als Jugend
objekte, zu übertragen. Die Schöpferkraft der Jugend, die 
bereitJS im. der Stafette "PiQn.1ertaten für das sozialistische 
Vaterland zu Ehren des Jahrestages der G~ündung der DDR" 
hervorragende Leistungen auf den Gehurtstagstisch der DDR 
legte, ist insbesondere ·auf st.rwkturen16cheidende wissenschaft
lich-technische, technologische und ökonomische Aufgaben 
zur Sch'affung eines wissenschaftlichen Vorlaufs zu oriim
tieren. 

Die Lösung dieser Aufgaben' durch die jungen Neuerer ist 
nicht aJs Endpunkt, sondern als neuer Ausgangspunkt fm: 
die Ubertragung weiterer pel'Spektiv,isch orientierter Auf
gaben aufzwalSSeJ1. Das bedeutet für die Führungsbewegung 
"Messe der Meister von morgen" keine alljährliche spora
dische Vorbereitung, sondern kontinuierliche und langfristige 
Planung und Orientierung der Jugendlichen. Damit werden 
alle Voraussetzungen für die Weiterentwickl-ung der jungen 
Neuerer zu allseitig gebildeten sozialistischen Persönlichkei-
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MARGARETE MOLLER, Kandidat des Politbüros des Zentralkomitees 

der SED und Vorsitzende der LPG "Pionier" in Kotelaw, Kreis Neu
branden burg ; 

Kollektiv des Erntekomplexes E 512 der LPG der Kooperationsgemein
schaft Güterg lück-Leltzkau; 

Kollektiv Hochsllo-Anlagenbau des VEB Landtemnische Industrie· 
anlagen Nauen; 

Kollektiv des Möhdresdlerkomplexes E 175 der LPG der Kooperations
gemeinschaft Wagenitz - Haage - Senzke; 

VEB Landmosdllnenbau Falkensee 

Ehrentitel .Betrieb der s02ialistisdlen Arbeit" 

Kooperationsgemeinschalt der LPG Görzig, LPG Gröbzig und des VEG 
Wörbzig 

Nationalpreis 11. Klasse für Wissenschaft und Tedlnik 

Kollektiv aus den LPG der Kooperationsgemeinschaft Dedelow, 
Kreis Prenzlau 

Nationalpreis 111. Klasse fUr WIssensdloft und Temnik 

Kollektiv aus den LPG der Kooperationsgemeinschalt Bobritzschtal, 
Kreis Freiberg 

Vaterlöndisdler Verdienstorden In Bronze 
Obering. OTTO 'BOSTELMANN, Direktor des Instituts für Medlanisie
rung der Landwirtschalt Potsdam-Bornim, Vorsitzender des Fachver
bandes "Land- und Forsttedlnik" der KDT 

Ehrenbanner des ZK der SED und des Ministerrats der DDR 

Kreisbetrieb für Landto;dlnik Oranienburg; 

VE ~omblnat "Fortsdlritt" Landmaschinenbau Neustodt(Sa.); 

VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig; 

19 weitere Betriebe und Institutionen ' der Landwirtschaft. 

Allen Ausgezeich·neten wünschen wir weitere Erfolge In der Fortfüh
rung des Wettbewerbes zu Ehren des 100. Geburtstages von W . I. 

Lenln zum Nutzen unserer sozlallstlsdlen Gesellschaft und persönlidles 
Wohlergehen 

A 7783 Redaktion und Redoktlonsbeirat 

ten geschaffen. Sie ,sind zu befä,higen, immer selbständiger, 
bewußter und schöpferischer als Schrittmacher Pionierleis tun
gen zu volLbringen, die moderne Wis.senschaIt und Technik 
zu meistern, sozialistische Kollektive zu leiten und ständig ' 
intensiv nach dem Grundsatz "Jeder muß lernen, sein ganzes 
Leben lang lernen" ~Irr 'Wi&Sen zu vervolLkommnen. 

Die Aufgabe "Er.f.assung, Auswahl, Förderung und Entwick
lung der Spitzentalente sowie aller anderen jungen Neuerer" 
ist Bestandtew. der Verwirklidmng der Eigenverantwortlich- . 
keit der Betriebe und obliegt damit dem Leiter. Der Ab
schluß von Förderungsvertriigen mit Sp.itzentalenten beginnt 
bereits auf der Betriehs-MMM und erreicht seinen , Höhe
punkt auf der Zentralen-MMM. Diese Förderungsverträge 
müssen die allseitige PersönHchkeitsentwicklung der jungen 
Menschen, d. h. die politische und ' fachliche Qualifizierung 
der Jugendlichen, zum Inhalt haben. Dabei spielt die Ober
nahme von Patenschaften eine nicht unwesentliche Rolle: - ... 
Die großen Anstrengungen al,ler Werktätigen in den Be-
trieben .6nd Ei1lo11ichtungendes SKL, insbesondere der Schritt
macher und Neuererkollektive, zur - al1seitigen Stärkung 
unserer DDR bewirkten, daß d·nrch zielgerichtete, planmäßige 
und auf Schwerpunkte o:vientierte Neuerertätigkeit hervor
ragende Erfolge erreicht worden sind. Das darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß noch nicht in allen Betrieben 
und .Einrichtungen des SKL die Arbeit mit den Neuerer
kollektiven .integrierender Bestandteil - der FühJ'·ungs- und 
Leitungstätigkeit ist. 

Die Erfahrungen der Besten, die in einigen der folgenden 
Beiträge dargestellt werden, sinti \'on den Betrieben und 
Einrichtungen auszuwerten und zur weiteren Förderung und 
Lenkung der Neuererbewegung anzuwenden . A 7754 
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Gute Neuererarbeit in' der Erzeugnisgruppe I (Motoren) 
der VVB Landtechnische Instandsetzung 

P. GRUHNE" 

In allen Bereichen unserer Volkswirtscl!aIt ringen gegen
wärtig ,unsere \Verktätlgen rum tägliche Erfolge, um ihre 1In 

Betrlehswettbewerb festgelegten Produ ktionsergebn lsse zu er
füllen bzw. überzu erfü lien. 

Viele Werktätige aus den Betrieben oder anderen Institutio
nen haben s.ich dabei als Pioniere der wissenschaftlich-tech
nischen Revolution bewährt ·und geholfen, ,unsere Deutsche 
Demohatische Hepublik atI seitig z·u stärken. 

An der Spitze dieser Bewegung stehen die Schrittmacher, 
Neuerer sowie sozialistische Arbeitsgemeinschaften. Durch 
ihre Leistungen haben .sie ;\lillionenwerte gcschaffen. 

Sozialismus kennt keinen Stillstami, das beweisen elle zum 
20. Jahrestag unserer Republik erbrachten ökouomischen Er
gebnlsse, Jeder Bürger, jeder Werktätige hat entsprechend 
seiner B()r.ufung, den AJlJfrufen ·un~erer Partei und Regie
rung folgend , Leistungen vollbracht , die internationa le An
erkennung fa.nclen. Aber immer wieder gilt es, neue und 
größere AufgaJ)en mit noch größerem Nutzeffekt zu lösen. 

Gemäß den Beschlüssen von Pm'tei und Regler,ung sowie der 
Bauernl<ongresse, die weit()re sozialist,ische Intensivierung der 
Landwirtschaft zur Steige rung der Produktion .und Arbeits
produktivität ,sowie ZlIr Kostensenk,ung durchzuführen. um 
e1ne bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Nah
rungsgütern zu sichern, wurde mit dem Aufbau einer indu
striemäßigen Produl<tionsmethode begonnen. 

Diese Aufgab(,!1 der La nd,yirtschaft stellen an dle [nstand
setwngsbetriebe große Anforderungen bei der Instandset
zung von Motoren und Baugruppen sowie der landwirtsch.aft_ 
lichen Maschinen. 

Neue Instand setzungsmethoden mußten gefunden wcrd ell . 
Durch Konzentra tion der Broduk~ion, Koordinierung der 
Erzeug'nisse, e inheitlicl!e Instandsetzu ng der Motoren und 
Baugruppen und ei·nheiLliehe Kosten wurden die landtcch
ni schen Instandsetzungsbebriebe mit gleich em Produktions
profil zu Erzcugn1sgl'uppen innerhalb der VVB Landtech
nische Instandc5etzung zu sammeng('schlossen, " 'obei jeweils 
ein Bell'ieb als Leitbetrieb ein er solchen Erzeugni.sgrupp e 
vors teht. Die Zusammenarbeit in der Erzeugnisgruppe in 
technischer wie aucl! in ökonomischer Hinsicht führte zu 
vielen Aufgabcn rör ;:dl c ,V('rkLlilig-en, Schriltmacher, l'lclI

ererkollekti ve und Arbeitsgemeinschaftell. 

Vorhandene Arbeitsmittel mußten auf elen neues ten Stand 
der Teclmik gebracht, Arbeitsverfahren veränd ert und Tech
nologien nen e!\Stellt werden. Mit unseren \Verl<tätigen 
waren Qualif!zierungsrnaßnahmen festzulegen. So gab es 
eine Fülle von neuen Aufgaben, die eine sofortige Verände
rung verlangten. Dabei entwickelte sich eiue a ktive Neuerer
tä tigkeit innerhalb der Detriebe und de r Erzcugnisgruppe. 
In der ersten Phase dieser neuen Produktionsform ging man 
d avon aus, alle in dem Plan ,,\,y~'iSenscha.ft und Technik" 
fes t.gelegten Maßnnhmen der Betriebe zu erfasscn und z·u 
koordinieren. Mit der Koordi.nier-ung erfolgte gle ichzeitig 
die Sichtung auf Duplizität und auf schon vorhandene Fort
sch.ritte. Im Ergehnis dieser Uberprüfungen wurde dann die 
Lösung der Neu erera,ufgabe dem Betrieb Üher.tragen, bei dem 
alle Vo~aussetzungen am weitasten gedie)len WMen. i'lun 
konnte man die frei werdenden Neuerer für die Lösung
anderer Aufgaben ein·setzen. Der Aufwand z·ur Lösung der 
Aufgaben wurde dad'urch gesenkt. 

Als Ergebni.s dieser Erzeugni-sgJ'uppenarbeit konnten in der 
Erzeugnisgruppe I des IIPZ I der VVB LTI j 968 tG Auf
gaben schneller produlltionswirksam werden. Dazu einige 
Beispiele: 
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Die von der Mehrzahl der zur Erzeugn~sgruppe gehören
den Betriebe geforderte Abzugsvorrichtung für Starter-

kriinze wurde von einem N euererkollektlv des VEB LI\V 
Erfurt enLwickelt und den anderen Betrieben zur Naf'h
nutzung überlassen. Durch Materialeinsparung, Steige
rung der Anbeii!Sprod,uktiv.iLät, ArbeitserleichLerung ·und 
Beseitigung von UnfallgeIa hl'en bl'ingt die Abz-u gsvorriclt
tu ng einen Nutzen von = 10000 i\I. 
Im VEB LIW Halle wurde der Mehrfachscltrauber ent
wickeltl Nach Abschluß der Erprobung wird ebenfalls 
eine tJbernahme durch .rie anderen Betl1iebe erfolgen. 
Eine im VEB LI\,y Neuenhagen von einem Neuererkol
lektlv entwickelte und gebaute Schleifmaschin e, die eine 
Bearbeitung von geschweißten Großteilen erhebli ch er
le ichtert .und die QualiLäL " erbesscrt, wird ebenfalls nach 
Fe rLigs teilung der Kons tru ktions·u ntenl agen den anderen 
Betrieben der ErzeugnisgTuppc zur NachnutzuJlg übcr
gehen. 

In Ccmeinscha.ftsarbeit zwiJSchen de Ln VEB LIW Erfurt 
uml dem VEB LIW Neuenhagen wurde d·ul'ch Neuerer
ko llek~ive e1ie Umarbeitung von Gehäusen so gelöst, daß 
ein volksw.irtschaftlicher Nutzen von = 100000 i\l i'l 
beiden Bet.rieben z·usammen entsteht. Vor allem ließ s ich 
dadurch ein Engpaß an Import-Ersatzteilen überbrückeu. 
Auch in den anderen Betrieben, die zur Erzeugnisgr.uppe 
gehören, ,werden Aufgaben gelöst, die dann andore Bc
triebe übernehmen, 

Als weitere Schwerpunll te wurden der Erfahr·ungsaustausch, 
der Bes uch von A'usstcllungen , Messen und Vorträgen ange
regt. E s bestehen zu Instandsetzungsbetl'ieben ä,hnlicher Art 
in den sozial,istischen Nachbarlünd er-n internationale Verbin
dungen. Dem Leitbetrieb oblieg·t auch weiterhin die Auf
gabe, neue A r,beitsverIalu-en selbst zu erproben, um dann 
elen anderen Detrieben die Lösung zu übergeben. 

Als Bindeglied zwischen der VVB LTl, dem Leit-BfN 133 
und den Betrieben werd en überbetruebliche Neu erungeIl 
überprüft, beurteilt sowie erprobt ·und ihre Ergebnlsse eben
fall s weitergeleitet. 

Somit -e rhielt die Erzeugnisgr'uppenarbeit besondere volks
wirtschaftli.che Bedeubung . Sie wird bei der Erfüllung unserer 
gesellschaft.lichen Aufgahen noch bessere ,und g.rößere Er.folgc 
en'e ichen, wenn jeder W erktätige den gosellschaftlichen Altf
trag an die Neuererbeweg'ung erkennt und sich den Grund
sa tz zu eigen macht: 

"PI,ane mit - arbeite mlt - regicre mit" . 

SchlußroLgernd aus diesel' Darl eg ung gilt es nun, die ge
samte Neu ß.rel'tä tiglleitinnerhalb d er Erzeugnisgruppe elTek
tiver zu gestalten. Dabei sollte die bisher gegebene Unter
s tütz·ung und Anleitung durch das Leit-BfN der VVB LTI 
nicht nachlassen. Unser Anliegen in den Betrieben muß es 
sein , den ersten Platz in der Erfüllung der ökonomic5 chen 
Kennziffer unter den Erzeu gni sgrul'pen der VVB LTI zu er
halten und noch auszubauen. 

Die Beleiligung von Jugendlichen und Frauen am Neu erer
wesen ist besondel's zu IÖrderLl. 

Die Zukun.ft gehört der Gemeinschahsmu)eit zur Lösung 
,'on komplexen Aufgaben. Dazu dient die vVeiterentwicklung 
und di e Vervollkommnung der kollelltiven Neuerertä tigkeit. 
Es crh öht sich das wisse nschaftlich-technische Niveau der 
Ergebnisse, und es vervielfacht sich der ökonomische Nrutzen. 
Damit wil'd deutlich, dnß die Lei s wn~ der Neuererbewegung, 
die Entwicklung der Bereitschaft de r \Vel'ktätigen, ü.bcr .illre 
Arbeitspfl1chten hinau,s schöpferisch tilt'ig zu we.rclen, ·untrenn
bare Bestandteile der Planung und Leitung von 'Wissenschaft 
und Technik sind. A 7770 

Le ite r des BrN im VEB L1W Neu e nhagen 
1 s. S. 507 
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G. HENZE' 
Die Neuerervereinbarung richtig angewendet - . 

ein wichtiges Instrument bei der Steigerung der Arbeitsproduktivität1 

Der VEB Landtechnisches Instandsetzungswerk Halle leistet 
als größter Betrieb auf diesem Sekto.r Instandsetzungsd,ienste 
für die so.zialistische Landwirtschaft. Jährlich werden hier 
23000 bis 24000 .Mo.to.ren für Tral{to.ren, · Mähdrescher, Ge
räteträger und LKW ,instand gesetzt und im Austausch der 
so.zialtstirschen Landw:i.rtschart zur Verfügung .gestellt. 

Um die Landwi'rtschaft bedal'fsgerecht mit Mo.to.ren beliefern 
zu .können, gilt es auch für diesen Betrieb, die Arbeitspro.
duktivität zu s teigern. Im VEB LIW Ha.Jle wird scholl seit 
Jahren ,nach dem Fließsystem gearbei tet. Die Arbeitspro.duk
tivität kann nur no.ch· durch Vo.lImechanisierung und Teil
i1uto.matisierung gesteigert werden. Deshalb werden die Neu
erer im LI\V Halle schwerpunktmäßig auf Vo.rhaben gelenkt, 
die Bestandteil des ,Planes der Aufgaben für die Neuerer sind'. 
Um diese Aufgaben etappenweise und termingerecht zu 
lösen, werden Neuerervereinbarungen abgeschlo.ssen, die den 
Neuererplan gleichzeitig perso.nell abs·ichern. 

Ein Beispiel, wie Schwerpunkte durch 
Neuerervereinbarungen gelöst wurden 

Im VEB LIW HaUe kam es mit dem Neuererko.lIektiv 
SELIGER, 'SCHARF und HENNIG zu einer Vereinbarung, 
wo.nach ein 22spindliger Schrauber zum Lösen der OIwannen
befestig.ungsschrauben "o.m Mo.to.r 4 VD 14,5/12-1 SRW 
(ZT 300 und Mähdrescher E 512) für den Bereich Demo.ntage 
zu entwickeln und anzufertigen war. 

Die Einschränkung auf den Bereich Demo.ntage diente dem 
Ziel, einen Schra-uber mit geringstem Au[wan{l bei höchstem 
Nutzeffekt zu schaffeJl , was bei einern Schrauber für Mo.n
tagezwecke info.lge der höheren technischen Anfo.rderungen 
relativ schwierig gewo.rden wä.re. 

Als Betreuer Hir dieses Neuererkollektiv wurde der Kollege 
HENZE, Leiter des BfN, eingesetzt. Nach eingehenden Vo.r
besprechungen und Ko.nsultatio.nen ko.nnte das Kollektiv den 
eral'beiteten Lösungsweg am 19. September 1968 verteidigen. 
Hier zeigte sich, {laß die Zusammensetzung des Ko.llektivs 
sehr gut gewählt war. Der junge Diplo.m-Ingenieur SELIGER 
mit seinen au f der Ho.ch'sch·ule erwo. rbenen Kenntn,is:sen und 
die beiden erfahrenen Praktiker .und Neuerer HENNIG und 
SCHARF .haben einen sehr guten Lösungsweg erarbeiotet, bei 
dem Aufwand und öko.no.mischer Nutzen in einem sehr guien 

VEB L1W Halle, Leiter des BIN 
I Aus der Ingenieu r. rbeil G. HENZE (unveröffentlicht) 

Bild 1. Dip1.·ln/!. H. SELIGER ("echts) und Betriebsschlosser H. 
SCHARF mit dem von ihrem Kollektiv geschallenen 22spind
ligen Schrauber 
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VerhältnilS stehen. Bereits auf der 4. Betriebs.messe NIMM 
1969 ·im VEB LIW Halle fand dieser SchTauber gro.ßen An
klang. Die Leistung dieser Neuerer wurde mit dem 1. Preis 
der Betriebsmesse ausgezeichnet. 'VeiteI1hin wurde dieser 
Scltrauber auf der 3. VVB-Messe im VEB LlW Müncheberg 
ausgesteUt, als ein sehr ~utes Beispiel vo.m Generaldirekto.r 
der VVB hervo.rgeho.ben ·und mrit einer Urkunde für a·us
gezeichnete LeistLLng und einer Geldprämie gewürdigt. Außer
dem schlo.ß der Gener~ldirekto.r mit u~serem Neuererko.llek_ 
tiv eine Vereinbarung ZIH Entwicklung eines Schraubers zum 
Lösen der Zylinderko.pfschrauben vo.m Mo.to.r 4 VD 14,5/12-1 
SRWab. 
Der Erfo.lg dieses Kollektivs war der Auftakt für den Ober
gang zur Mechanüsiel'u-ng und Teilauto.matiS'iel'ung .im De
mo.ntagcbereich. 

ökonomischer Nutzen der Neuerervereinbarung 
an diesem Beispiel 

Die Neuerervereinbarul1g NVb 3/68 "Entwicklung und An
fer~igung eines 22spindligen Schrauber, wm Lösen der 01-
w.annenbef~stigungsschrauben vom 1I10.to.r 4 VD 14,5/12-1 
SRW" ergab einen öko.no.mischen Nutzen in Höhe vo.n 
4663,- M Lohneinsparung je JaJlr. Obwo.hl im VEB LIW 
Halle scho.n jahrelang nach dem Taj{t- b2w. Fl:ießsystem ge
arbeitet wird und die TAN scho.n dementsprechend ermittelt 
und festgelegt worden sind , zeigt dieses Beispiel, wie durch 
eine sinnvolle AufgahensteUung an ein NeuererkoUektiv ein 
höchstmöglicher Nutzeffekt erzielt werden kann. Es war des
halb Anlaß, durch Neuererko.llektive no.eh weitere S ehr·aub er, 
wie z. B: 16spindlrigen Schraub er fü.r Steuergehäu,sedeckel, 
9spindl~en Schrauber für Zylinderkopf und 4spindligen 
Schrauber fiir Schwungscheibe vorn Mo.to.r 4 VD 14,5/12-1 
SRW, nach Abschluß vo.n Neuerervereinbarul1gen entwik
kein und anfertigen 7;U JaS>Sen, um die Demo.ntage Vo.lI Z·U 

mechanis·ieren, weitere Lo.hneinspar-ungen zu enielen lmd 
auch eine ~veitere Steigerung der A'I'beitspro.dukti'vität 'zu er
reichen. 

Die Qualifizierung der Neuerer 
im Zeitraum der Realisierung der Neuerervereinbarung . 

Obertragung und LöSlullg det' Aufgooe helfen, die Mitglieder 
des Neuererko.llektivs im Pro.zeß der El'Z'iehung und Selbst
erziehung zu ,so.zialistischen Persönlichkeiten Z\I fo.rmen. Das 
Studium der einschlägigen Literatur und Patentrecherchen 
- um den Welthöchststand zu erm.itteln - versetzen das 
Neuererko.I1ektiv in die Lage, für die Lösung den besten 
Weg roit dem .höchsten Nutzeffekt zu finden. Bei ·unterschied
licher Zusammensetzung {Ies Ko.llektivs, z. B. Aroeiler und 
technische Intel,ligenz, w:irkt die Qualifizierung gege;'seitig. 
Der erfa·hrene PrakLi·ker und der Ingenieur mit ho.hen theo.
retischen Kenntniszsen tauscheh bei der Lösung der Aufgabe 
ihr WiS>Scn .aus, um den besten LÖS'llngsweg zu erzielen. Diese 
Qualifizierung wirkt sich fruchtbringend au f den Betrieb aus, 
denn das Ko.llektiIV vermag nach Real.iffier.ung seiner Neuerer
vereinbarung weitere -un{l höhere Aufgaben zu übernehmen, 
wie es das Beispiel in unserem Betrieb beweist. 

Faktoren, die die Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten 
bei der Arbeit mit Neuerervereinbarungen beeinflussen 

\Vie bereits gesagt, durchlaufen d.ie MitgI'ieder des Neuerer
ko.llektivs bei der Real,i&ierun.g ihrer Neuerervereinbarung 
einen Qu.aJifizierunglS- und Entw,icklungs·pro.zeß. Die Ober
tragung vo. n Aufgaben an Neuererko.llekbive stärkt da8 Ver
antwo.rtungsbewußtsein. Dazu ~o. lIen vo.r allen Dingen 

· 507 

.-
": 

1\ 

" .. I 

I 

, -

.( 

-, 

" 

i 

h 



I' 

" I'" -. ;.. 

'. 

' lugeruil,iche herangezogen 'W~rden, die mit der Aufgabe' 
wachsen und sich weit6I"entwlickeln, wie es aul den MMM 
sichtbar wird. Die jungen Menschen sind dann durch die 
weitere Qualifizierung in der L3ge, selbst ein Neuererkollek
tiv zu leiten und die wisosenschaftlüch-teclmische Revolution 
zu meistern. Unser Beispiel zeigt, wie der Jugendfreund 
HEINZ SELIGER mit noch geringen praktischen ErJahrun
gen mit der Leitung eines Kollektivs betra,ut worden ist, das 
einen Schrauber entwickelte, der im Wirtschaftszweig der 
Landtechnischen Ill<stand~etzung der ernte seiner Art ist. 
Dieser Schrauber ist der Beginn der komplexen Mechanis,ie
rung und Teilautomatisietung in der Demontage. KoUeße 
SELIGER hat erstmalig mit der Ubertragung dieser Auf
gabe ein Kollektiv angeleitet. Jetzt hat er sich mit seinem 
Kollektiv verpflichtet, einen 9spindli.gen Schraube.r zum 
Lösen der ZyLinderkopfbefestigungsmuttern vom Motor 
4 VD 14,5/12-1 SRW zu entwickeln und anzufer~igen, und 
zu diesem Zweck eine Neuerervereinbarung in Vorhereitupg 
der 4. NIMM der VVB unterzeichnet. Dieser junge Kol,lege 
ist Voq;itzender des Jugend.rorschungskollektivs ·und Mit
glied der FD1-Leitung. Er übernahm außerdem die KOThS'UI
tabion für zwei weitere Neuererkollektive, mit denen der 
GeneraMirektor der VVB LTI Berlin ebenfalls Neuererver
einbarungen zur Entwicklung eines 16spindl,igen und eines 
4spindligen Schra·uhers nach dem gleichen Prinzip für den
seLben NIotor abgeschlossen hat. An diesem Beispiel wi'fd 
sichtbar, wie mit der Ubertragung von Aufgaben sich nach 
und nach eine sozialistische Persönlichkeit entwickelt. 

Faktoren, die zur Entwicklung des sozialistischeriEigentümer. 
bewußtseins und der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
beitragen 

Die vom Neuererkollektiv seihst· entwickelte, angefertigte 
und in die Produktion eingeführte Neuerung stä'l"kt das 
Bewußtsein des Kollekti,vs, für die Gesellschaft etwaß getan 
zu haben, wal; produktionswir~am geworden ist und damit 
einen Beilxag für die ökonomische Stärkung der DDR dar
stellt. Das Kollektiv ,ist Miteigentümer der von ' ihm geschaf
fenen Neuerung und deshalb interessiert, daß diese Neuerung 
voll eingesetzt und pfleglichst behandelt wird. Die Neuerer 
fühlen sich mit verantwortlich für den Einsatz ihrer Schöp
fung, mit der sie ein neues Produktions.mittel geschaffen bzw. 
ei,n Produktionsmittel verbessert haben. Durch ihre Arbeit 
erweitern die Neuerer ihr Blickfeld und lihre Verantwortungs
bereitschaft für den ganzen Betrieb und für dessen ökono
mische Ergebnisse. 

Auch kommt durch das Eigentümerbewußtsein die Betriebs
verbundenheit zum Ausdruck. Der Betrieb schafft &ich durch 
gute Arbeit mit den Neuerern einen Stamm von Facharbei
tern so.wie Neuerer- und Schrittmacherkollektiven z·ur Durch
setzung der wil;.sen'schafüich-technischen Revolution. Diese 
Entwcicklung zeigt Soich auch im VEB LIW Halle, wo sich ein 
Stamm von 54 Neuerern und Schrittmachern gebildet hat, 
die schon jahrelang im Betrieb tätig sind und bei der Ver
wirklichung der wissenschaftlich-techni,schen Revolution in 
der vordersten Front stehen. A 7740 

Ein neues Verfahren in der Aufarbeitung von Verschleißteilen Dipl.-Ing. P. UNSER, KDT' 
Ing. H. MACIOSZEK, KOT-

In der Instandsebzung von Einzelteilen land technischer Ar
beitsmittel werden eine Vielzahl von Aufarbeitungsverfahren 
angewendet. Es handelt sich dabei um das Auftragsschwei
ßen, da5 Metal1spritzen, dal; Metallkleben, die AuJtragung 
von Polymer1satIionsSotoffen usw. Die gegenwärtige Situation 
in der Ins~all'dsetzung von verschlissenen Einzelteilen er
fordert neue Venf,ahren mit höherer Produktivität ·und quali
tativerer ArbeiliSausführung. Bei der ,Entwicklung geeigneter 
Aufarbeitu.ngsmethoden sollte großes Augenmerk auI die Ein-

. sparung von Material, auf d,ie Verringerung der Instand
setmngszeiten und auf die Senkung der Instandsetzungs
kosten gerichtet werden. Deshalb wird die Auftrag.ung 
von dünnen Schichten auf abgenutzten Einzelteilen 
immer aktueller, weil dabei Material- ,und Arbeitsau.fwand 
wesentlich verringCI.t werden können. 

A'Ufa~beitungsverIahren, die auf der Basi,s der elektrolyti
schen Abscheidung von Metallen beruhen, werden den Forde
rUlllgen der Praxis am besten gerecht. Es handelt sich dabei 
um das Verchromen und das Venstahlen, wobei das Hart
verchromen n'Ur bis 'Zu einer Schichtdicke von 0,3 mm an
gewendet wird, weil Stromausbeu te und Abscheidungslei
stung sehr gel'ing sind. Dagegen können stark verschlissene 
Einzelteile (bis zu 1,5 mm) durch die elektrolytische Auitra
gung von Eisen in einem Arbeitsgang regeneriert werden. 

Die Aufarbeitung von abgenutzten Maschinenteilen mit Hilfe 
von Elektrolyteisen ist bereits vor 1930 angewendet worden. 
Außerdem setzte man Elektrolyteisen als Uberzugsmetall zur 
Härtung von Klllpferdruckplatten, Klischees u. a. m. ein. 
Ferner erleichterten elektrolytisch aufgetragene Schichten als 
Zwischenschichten vor einer thermischen Verzinkung oder 
Verzinnung von Gußejlsen die AuIarbeitung. Trotz der hohen 
Stromausbeute ,und enormen Abscheidungsgeschwindigkeit 
gegenüber 'and6I"en galvanischen Metallabscheidungen und 

LI \V Parchim 
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der vielfältigen Anwendungsmögl,ichkeiten ist die praktische 
Nutzanwendung der elektrolytischen Eisenabscheidung bisher 
recht bescheiden. 
Auf Grnnd des geringen Interesses an diesem Verfahren 
wurde auch die Weiterentwicklung vernachläs<sigt. Durch die 
stetige Vergrößerung des Landmaschinen- und Traktoren
panks sind jedoch qual.itativere und produktivere Instand
setzungsve~f<lJhreD. erIorderlich, weil die herkömmlichen Ver
fahren Iür die vor der Einzelteilinstandsetzung 'stehenden 
Aufgaben in Zuk.unft nicht mehr genügen. Sowjetische In
standsetzuIl@sJachleute gluffen <las Vellfahren der elektrolyti
schen Eisenahscheidung auf .und entwickelten Elek~rolyte, 

die auch hohe Arbeitsstromdichten zulassen. Die niedrigen 
Arbeits<stromdichten waren bisher ein Haupthindemis für die 
Nutzanwendung dieses Verf.ahrens. 
In unserer Republik ist d~eses VerIahren bisher in großem 
Maße noch nicht zur Anwendung gekommen. Zur Zeit wer
den Untersuchungen über d,ie Anwendungsmögl[chkeiten der 
elektrolytischen Eisenabscheidung (Verstählung) angestellt. 
Unter ,anderem auch im VEB LIW Parchim. Hier werden 
Untersuchungen über ooe Anwendung des Verstählens spe
ziell für Vorderachs-Verschleißteile angestellt mit dem Ziel, 
das Verfall ren auf breiter GrnndJage in der Instandsetzung 
einzuIühren. Grundlage rlafür ist ein in unserem Betrieb 
registrierter Neuerervorschlag, demzufolge mit anderen Pa
rametern als Lei dem urspünglichen Verfahren gearbeitet 
wird. 

1. Technisch-technologische Einzelheiten 
1.1. Technische Einzelheiten 

Die Einführung der elektrolytischen Eisenabscheidung :zur 
Aufarbeitung von verschlissenen Einzelteilen in die Instand
setzungstechnologie erscheint vom technischen und ökonomi
schen ~tandpunkt vorteilhaft. Das Verfahren zeichnet sich 
durch folgende Vorteile aus: 
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Ing. H. CONTIUS 

Die "Organisationsanweisung Standardisierung" -

ein wirksames Hilfsmittel zur Verbesserung der 
betrieblichen Standardisierungsarbeit 

Die auf der "Ggra" 1969 geze igten landwirtschaftlichen \Ia
schinen llnd Gerä te sind - von ihren anderen Vorzügen 
einmal abgesehen - die Vi sitenkGr te einer hmgjährigen, 
mit Erfolg betriebenen Standardisiel1ungsarbeit im Bereich 
der VVB Landmaschinen~u. Die konseq uente Orientierung 
rlcr VVB nu f die E in schränkung des Teile- und Baugruppen
sortiments, di e Organisier.ung der \Viederholverwendung yon 
Teilen und Gnurpen, ihre Vereinhc.itlichung im Sinne uni
"erseller Anwendbarkeit und die Durchse tzung des Bauka
s tenprin zips beginne n jetzt ihre F rü chte zu tragen. 

S ie äußern sich in le istungsfä higen \Iasehinen , Geräten und 
:~nlngen , deren Herstellung nach modernen Prinzipien der 
Fertigungso l"ga uisn tion erfo Lg t und deren Nutzung mit be
deutendon T\. a tiona lisierungseffel, ten beim Anwender verbun
den ist. Beispiele dafür sind, um unter vielen anderen nur 
einige ·we nige zu nennen, die Verladeroder der Typenreihe 
E 660 a ll s dem VEB Landmaschinenbau Torgau, die .\n
hiinge- lind Anbau-Beetpflüge a us dem VEB Bodenbearbei
I.ungsgerä te Leipzig, die Kombination sre ihe Vielfachgeräte, 
ebenfalls a ll s dem VEB La ndmaschinenbau Torga·u , der l l ll i
ver·sa lla J el· T 157/2 a us dem VEB Landmaschinenbau Dö
be ln , die ~li.ihdruschnachreiniger K 522 und K 523 aus dem 
VEB ,J'etkus"-Landmaschinen werk 'Vutha und schließlich 
der bisher größte und ·s tärks te in der DDR entwickelte lind 
gebnute Traktor, der ZT 300, aus dem VEB Trak to renwer.k 
Schönebeclc An a llen diesen "(aschinen und Geräten ist elas 
erfolgreiche Bemühen erkennba r, in der Konstruktion auf 
bereits vorhandene, bewählte Bau tei le und Baugruppen zu
rückz,ugreifenund a,uf diese W eise sowohl Voraussetzungen 
für die Rationalisierung im eigenen Zweig als auch die Ra
tionalisierung des Einsatzes der Maschinen und Geräte zu 
sclIc,fl'cn. f 

\Ver dic ,nitunter ull(iberwinulich e rsch einenden Schwierig
keitell bis zur Serien fertigung eines standardtechnisch durch
gerei ften Eneugnj.<;ses aus eigener Erfahrung kennt, kann die 
Leistung der VVB Lanclmaschinenbau ri chtig einschätzen. 

Es geht hier niellt damm, die Leis tung von BfS, Konstruk
tion, Technologie und Forschu.ng besonders herauszustellen, 
vielmehr kommt es darauf an, die fach- und Leitungskader 
mit einer vom Büro fli.r S tandardisierung (BfS) einzulei ten
den Maßalllne, die ne'ue Impul se in die betriebliche Stan' 
dardisie l'LIII ~~>arbeil bringen soll , vertraut zu machen. 

Dabei g ilt es , den schöpferischen Gedanken der Standardisie
rung auf hreitester Ba,g·i.s in die Ta t umzusetzen und \"on 
dem in de n Betrieben noch oJt anzu treffenden Ressorlgeist 
abzuko lHlnell . 

Um ein Grulldsatzproblem anzu sprechell , sei an dieser Stelle 
bemerkt , daß das Büro für Sta nd a rdi sierung in einem VEB 
keinesfaJlLs geschaffen wurde, um Standard s au szuarbeiten , 
sondern vielmehr dazu, die Stand a rdisierung im Betrieb 
durchz·use tze n und die von den fii h igs ten F achkriiIten zu 
lösenlIen S tandardisierungsaufgabe n zu koordinieren sowie 
eine s tanda rdtechnische Anleitu ng zu geben. 'Weiterhin hat 
liaS BfS doh'ur zu sorgen , da ß die einzelnen Fachabteilungen 
mit den neuesten Standard6 versorgt und dazu ständig über 
den wisse nscha[ tl ich.techn ischen Höchststand informiert wer
den. 

Die Lö~u"g " 011 Standardisierung"lUfgaben hat ansschließ
li ch in komplexer soz iali stischer Gemeinschaftsarbeit zn er
folgen. Das setzt wiederum yoraus, daß die \'Iitarbeiter an 

1 DECK, 1L IN MOC: VQt"b il d li ch e S ta ndardisierungs9l'beit im L<lnd
maschin enbau, Standanlisierung (1.968) S.336 
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Standardisicrung<;<1ul"gaben den VO)l1 B fS herei~s in der Pla n
periode einzuleitenden Ma ßna hmen das nötige Verständnis 
entgegenbringen 'und sich nicht als über- 1z\\'. unterforder t 
betrachten. Dieses Vers tändni·s ist oftmals bei unseren Inge
nieuren und "'issenschaftlern nicht vorhanden . 

Man knnn den Unwill en eines Kollegen, der vom Techni
schen Leiter immer wi eder aLs Durchführungshea uftrag ter 
benannt wird, ob"'ohl eine Reihe gleichwel"tiger Faehhiifte 
vorhanden sind, durch aus ven tehen . Schließlich muß er 
diese Tätigkeit jn h a,uptsiichlich innerhalb der gesetzlichen 
Arbeitszeit ausüben und gleichzeitig seine fachgebu~denen 
Termine erfüllen. 

Durch nichts zu en tschu ldigen ist jedoch mangelndes Ver
ständni,s, beding t d·urch d ie Unkenntni,g über Wesen und 
Bedeutung der S tanda rdisierung, obwohl unsere Publika
tionso rgane stä ndi g über neue Erfol ge auf diesem Gebiet 
be.richte n. 

Erfahr.ungsgemäß betrachtet m ancher Kollege die Standar
disier.ung mehr al.s Hemmschuh und s ieht in der betrieb
li chen Standardisierungss telle eine Au sleihs ta tion für " leider" 
nicht zu übergehend e S tanda-rds. Daher is t es ve rstä ndlich , 
wenn das BIS, d essen grundlegends te _-\ufgabe es lSt, die 
Stnndardisierungsvero.rdnung e in zu halten und durchzuse tzen , 
entsprechende Maßnhmen zur Verbesserung der betrieblichen 
Standardisierungsarbeit einleitet. 

Das ist allerdings nicht so zu versteh en, daß das Büro für 
Standardisierung bzw. der StandardisieJ'.ungsbeauftrag te unter 
Berufung anf die Standardisierungsverordnung sowi e andere 
gesetzliche Fest leg,ungen nun alle Betriebsabtei lnngen mit 
Weisungen und Anordnungen überschüttet, sondern als erstes 
müssen persönliche Kontakte mit den Mitarbeitern der ein
zelnen Bereiche hergeste llt lind gu te politisch-ideologische 
Arbeit geleistet wen·den .. 

Es gibt eine P,eihe von :Ylitnrbeitern in der StalldaJ"disie
rung, die persö nlichen .\u ssprachen alls dem W ege gehen, 
weil diese vielfach mit harten Di skussionen lind fachlichen 
Streitgesprächen verbunden sind. Aus eigener E rfahrung ist 
jedoch festzustellen, daß de.raa·tige Auseinandersetzungen, ob 
sie nun für die Standardisienmgsmaßnahmen positiv oder 
negativ verlaufen si nd, beiden Parteien wertvolle Erkennt
nisse brachten. 

Man k ann, wenn Bescharfenheitsstandards erarheitet wer
den , die anstehenden Grundprobleme viel konkreter lösen, 
wenn man sich die Zeit nimmt und a uch einmal dorthin geht, 
wo das E rzeugnis prod.uziert wird. Aussprachen mit den 
werktä~igen \Ienschen a m Arbeitsplatz vermitteln diesen 
mehr Kenntnisse über die Bedeutung und das \Vesen der 
S tandardisierung und schlie ße n bei uns manche fachliche 
Wi ssenslücke . 

Auf der Gl'undlage der S tandardisierung.sverordnung, der 
Gnundsatzfestlegung Nr. 1 des Amtes für Standardisierung 
(Ar ) und der "Richtlinie (iber di e Nomenkla turen fü r -Arbe i
ten" des Planes \Visse nschaIt und Technik" wurde von unse
rem BfS unter Berücksichtigung der Be~riebsstruktur eine 
ÜrganLsationsanweisung era rbe ite t, die anschließend all en 
Bereichen zur Dishl·ssion zuging. Darüber hinau s wurde 
der E ntwurf im Ra hmen einer vom Standardisierllngsbeallf
tmgten durchgefü hrten Schulung für m ittl ere Leitungskader 
3usgLebig diskutiert. Das Ergebnis war, daß die ;\'litarbeiter, 
die bishe r den Fragen der StHndardisierung teilweise skep
tisch gegenübe l"stanrlell, eine Reihe wertvoller Anregungen 
zu" Form und Inhalt gaben und die Anwei·sung bereits nach 
relativ kurzer Bearbeitungszeit in I\jraft treten konnte. 
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,. 'WO$· ni~B man be,i> der \erarb~itung , -.iner Org~nis~tions

' cinweis~ng tLir 'StOn'dardisieiu~g ·b~c.Chten" f , 
Grundsätzlich 'darf _ sie nicht im Wid~pruch zu:r Stan
. daooisiel'Ullß'Sveroronung, zu den Grundsatzfestlegungen 

. sowie anderen verhindlichen fl.ichtlinien, Gesetzblättern 
oder Anweisungen stehen. 

Sie muß so .abgefaßt ·sein, daß sie das um6angreiche Ge· 
biet der Standardi,sie:rungsarbeit eines BES analysiert, 
koordä,niert und' Iwnkrete Verantwortlichkeit festlegt. 

Sie muß gewährleisten, daß neue rationelle Methoden 
zur Durchsetzung der Standardisierung prod'Uktionswirk· 
'sam angewendet werden und die einzelnen Aufgabe.n aus
schließliclI inll.omplexer sozialistischer Gemeinschaftsar
beit mit dem hÖch-sten Nutzeffekt !Zu lösen 6ind. 

Die Ol'ganisatIionsanweisung muß entsprechend ihrem 
Gertungsbereich von dem Leiter ·der VVB, des Kombinats 
oder des Betriebes bzw. der Institution unterzeichnet 
werden. 

Auf der GruncUage dieser Gedanken wurden die Spezifizie· 
rung der Anweisung vorgenommen und folgende Punkte in 

I der Disposition festgelegt: ' 

1. Informabion 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Bestellung und Ausgabe von Standards 

§tandardsammlung für die einzelnen Fachgebiete 

Standardteil.zeichmlngen für Wiederholteile 

Planung der Standardisiemngsaufgaben 
5.1. Werkstandards 
5.2. Fachbermch- und DDR-Standards 

Lösung von Standardi6ierungsau.fgahen 
6.1. Lösung von SbandardiiSierungsa.ufgaben des Betriebes 
6.2. Der DurchführungsbeauItragte 

7. 

8. 

9. 

6.3. Änderungwienst 

Verteidigung von Standardisierungs vorschlägen 

Einhaltung und Durchsetwng der Standardisierung 
8.1. Zuisammenarbe!t mit der TKO 
8.2. Zusammenarbeit mit der Abteilung KOl1struktion 

Abweichung von Standards 

Es i-st allerd.ings noch einmal d·arauf hinzuweisen, daß Inhalt 
und Form der Anweisung jeweils .auf die betrieblichen Ver
hältnisse abwstimmen und kemesfa11s aLs Rezept anzuwen· 
den sind. 

Jeden der hier auJgeführten : P,unkte im einze).nen zu erläu· 
tern würde zu weit führen, es gilt aber, die Hrobleme anzu
sprechen, die wahrscheinliich noch vielen Betrieben Schwie\\ig· 
keiten bereiten, sowie einige Hinweise und Anreg.ungen zur 
Verbesser.ung der Stanclarrdislierungsarbeit zu geben. 
Im Punk.t 2 unserer Or.g.·Anweisung heißt es: 

Bestellung un(l Ausgabe von Standards 

Die A\lteiiun,,"'SJ.eiter sind verpflichtet, den Gesetzblatt.Sonde.r
druck durch Um~a-uf allen Mitarbeitern der Abteilung be
kanntzugeben. Sammelbestellu!J.gen sind auf Ve.ranla'~sung 
der Abteilungsleiter auf vorged!'uckten Bestellformula;ren, die 
durch die :betriebliche Standanlisieru.ngsstelle zu beziehen 
sind, rn yierfach~r Ausfertigung dem Standardisierungsbeauf· 
tragten .zuzuleiten. Zum Verbleib bestimmte TGL-Blätte:r 
sind in der Sbandardka:rtei zu erlassen und vom Standard· 
verwalter der Abteilung durch Unterschrift zu bestätigen . . 
Durch .diese Maßnahme w~rd erreicht, daß j.eder Kollege 
in den einzelnen FachabteiI.ungen ständig über den neuesten 
Stand im Standardverkehr ,informiert ist und die Möglich· 
keit hat, jhn interes-sierende, Blätter über die betriebliche 
Standa·rdlisiel'UngssteLle, die allerdings die Koordinierung der 
eingehenden Bestellungen vornehmen muß, zu beziehen. 

Die später der entsprechenden Abteilung zugeleiteten Blätter 
sind durch einen vom Abteilungsleiter :benannten Kollegen 

\ 

516 

zu· ~a.mIml1ri und -.auf" dem · -neueßten- Stand zu ltillten. :
(Pu1kt 3,)'. ieser " K~llege iSL5u'ch ' für die 'fachgerechte Be· ' 
~teUunß, die ~uJ ' den VOl'gedfuc\tten BestellformuJaren vor· 
z,unehmen ist, veraJIltwortllich . 

Standardteilzeichnungen tür Wiederholteile (Punkt 4) 

Für die Wiederholteile nach DDR· oder Fachbereichstandards 
werden zur Entlastung der Konstruktionsabteilung und zur 
Erleichterung der Arbeit in der~Werkstatt Standardteilzeich· 
nungen angefertigt. Wenn Wiederhölteile nach DDR· ode:r 
Facllbereichstandards anfallen, hat sich der zuständige Be
arbeiter beim Standardisierung,sbeauftragten zu informieren, 
ob derartige Teile schon in den Standardteilzeichnungen vor· 
liegen bzw. ob eine neue Zeichnu~ für die Sammlung anger 
fertigt worden muß. Die zeichnel'ische Ausführung hat, je 
nach dem Geltungsbereich, durch <He Fachahteilung zu er
folgen. 

Unter Wiederholtei1en versteht man die Maschinen- und 
Bauelemente, die in Gr.undlagenstandmds festgelegt sind und 
bei Iast jeder KonstruktJion verwendet werden (Lager, Bol· 
zen, Achs.halter, Rohrbögen, Buchsen, Paßscllrauben, Redu. 
zierstücke, Nutmuttern, usw.). Da diese Elemente Zlum großen 
Teil vom Nutzerbetrieb selbst he:rgestellt werden müs.sen, 
sind auch entsprechende Fertigung.sunte~lagen in Form von 
vVerkstattzeichnungen 'anzufertigen. In Abstimmung mit der 
Abteilung KonSbruktion veruahren wir dabei folgemiermaßen: 
\Vird beispieLSweise eine B,uchse 125 nach TGL 20·362 161 
benötigt, so informiert 'sich der Bearbeiter zuerst darüber, 
ob bereits eine Standardteilzeichnung vorliegt. Besteht diese 
noch nicht, so überträgt der Bearbeiter (in diesem Fall ein 
Kollege aus der Konstruktion) die bilcUiche Darste\l.llng aus 
dem Standard TGL 20·362 161 auI ein pausfähi,ges Trans
parentfomnat. Hierbei ist darau.f zu achten, daß a,uße:r kon· 
stanten lvIaßen und Angaben , keinerlei Zahlenwerte einzu· 
tragen ·sinq. Das SchriftIeld wird normal ausgefüllt, auste.l,le 
der fortlaufenden Zeichnungsnummerierung e:rscheint cl ie 
TGL·Nummer (Bild 1). 

Die in dieser Form ausgefertigte Buchsendarstellung bildet 
das Stammb-latt. Von ihm wird anschließend eine Sepiapause 
angefertljgt, in der die fÜlr die Buch·se 125 (gemäß Tabelle im 
Standard TGL 21)·362 161) verbindlichen Maße eingetragen 
werden (Bild 2). 

Von der Sepiapause kann man nun für die Werkstattferti· 
goUllg eine beliebige Anzahl AbIichtrungen hel1stellen, die 
SepiapaUJSe selbst wird in eine nach Sachgebieten aufgebaute 
Standardteilzeichnungssammlung' eingegliedert. 

Der Aufwand erscheint anfangs etwas umfangreich, zahlt 
sich aber in den nachfolgenden Jahren aus. AHein durcl~ das 
Stanclardteih-eichnungssystem .wurden 1968 in einem mittler 
ren Betr,ieb 7500 M an Konstruktionskosten eingespart. Da 
das Sortiment an kompletten Wiederholteilzeichnungen stän'; 

Bild 1. Standardteilzeichnung d er l. Stufe 

Bild 2. Standardleilzeichnung der 2. Stufe 
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djg vervolLständigtwiro, liegt zu eineIll, ' hestimmlen Zeit-
punkt eine fertigungsgerechte Auswahlreihe vor, wodurch 
dann die Zeichenrurbeit fast gänzlich wegf,allen kann. 

Da ,die Plimung von Standardisierung.sa~gaben vielfach da
d,urch el'Schwert ist, daß sich nicht aus jedem Forschungs
thema eine Aufgabe ableiten läßt und Vorschläge aus den ' 
Abteilungen ootrar \Sind bzw. zu spät eingereicht werden, 
wurde folgendes festgel egt: 

Planung der Standardisierungsaufgaben (Punkt 5) 

Die Planu·ng der Stand'ardisierungsthemen erfolgt im Rah
men des Planes 'Vissilllschaft und Technik unter der Mit
arbeit aller Bereiclle des Betriebes. 
Sie umfaßt: 

Werkstandards 

Fachbereichstand·ards 

DDR-Standards 

5.1. Werkstandards 

Die Planung der Werkstandar,ds unterteilt sich in die kom
plexe Uberarrbeitung bestehender Werkstandards 'und die 
Aufnahme neuer Standardisierungsthemen. Die Fachdirek
toren haben zu veranlassen, daß bis zum 31. Januar jeden 
Jahres entsprechende VOI'Schl~e von Themen, die für das 
kommende Planjahr 'standardLisierungsfähig erscheinen, in 
schriftlicher Form dem Büro für Stand,a,rdisierung eingereicllt 
wer·den. 

Hierbei sind Aus,sagen zu machen über 

den gegenwärtigen Stan'd, 

Zweck ,und Ziel der Aufgabe, 

den zu erwartenden ökonomischen Nutzen, 

Vorschlag eines Du,rchführrungsbea-u-ftragten zur Lösung 
der Aufgabe (s. Punkt 6.2). 

5.2. Fachbereich- und DDR-Standards 

Die Fachdirektoren des Betriebes sind verpflichtet, jeweils 
his zum 31. Januar aus ihrrem Auf.gabenbereich dem Stan
dardisierungsbeauftrag ten Themenvorschläge, die zu einem 
Fachbereich- bzw. DDR-Standard führen, für das nachfol
gende Planjahr zu unterbreiten. Hierbei ist sinngemäß nach 
dem Schema unter Punkt 5.1 zu verfahren. Die 'Fachdirek
toren sind verpflichtet, mit dem Theme.nvorsChJag einen 
sachkundigen Mitarbeiter zu benennen, der spätor als Durch
führungsbeauftragter ,der Planaufgabe einzusetzen ist. Der 
"om Fachbereichsi-eiter im Zusammenhang mit dem Themen
vorschlag zu ,benennende Durchführ,ungsbea.uftragte ist aul 
dem StandardIo.rmblatt 1510 namenltich aufzuführen. Bei 
Werkst-andardthemen er-folgt dies auf dem Arbeitsablauf
plan. 

Die Koordinierung der Theme.nvorschläge entsprechend dem 
zu erwartenden NUllzeJTekt ist durch die betrieQliche Stan-
dardisierungsstelle vorzunehmen. 

Lösung von Standardisierungsaufgaben (Punkt 6) 

Ein weiterer Schwerpunkt, der zweifellos v,ielen Betrieben 
Kopfzerbre$en verursacht,' ist dalS Aufß'abengebiet und die 
Stellung des DurchfÜhr,ungsbeauftragten. 

Es kommt oftmals VOJ', daß dafür ein KolLege heI\annt lI'ird, 
dessen Leiter der Annahme ist, momentan freigewordene 
Kapazität mit lluhigem Gewissen für Standardisierungsarbei
ten einsetzen zu können. Wenn dann dieser Kollegr noch 
die Meinung ve~tritt " ... beraten will ich euch" aber den 
Standard müßt ihr schon selbst ausarbeiten", dann ist mit 
Sicherheit anzunehmen, daß deT benannte "Durchführungs
beauftragte" von seinem Leiter nicht konkret angewiesen 
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wurde, -und- aum: nicht werden konnte, weil 'namlich dieSer 
Leiter weder vorn. W~sen und der- Bedeutung der 'Stand,ardi
sierung noch von der\ StandaroisierungsverordnuI1ß Kenntnis ' 
bes.itzt. 

Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, wu.rde in der Orga
nisationsanweisung dem Problem "Durchfühl'ungsbeauftrag-' 
ter" besondere Beachtung geschenkt. Die Punkte 6.1 und 6.2 
folgen deshalb in vollem Wortlaut: 

6.1. Ausarbeitung von Standardisierungsaufgaben des Betriebes 

Gemäß deT Gr-und&atzfestle,,'''lmg Nr. 1 des Amtes für Stan
dard-isi·erung sind im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für WitSsenschaft und Technilk :w folgenden Kontrollterminen 
Leistungsnachweise über die StandarditSierungsarbeit zu 
führe.n : 

Komplexswdie 

Themenstudie 

Entwicklungsbericht 

Bestätigung des Standards 

(Ai.\: 2) 

(z. H. K 2, V 2) 

(z. B. K 5, V 5) 

(spätestens VK 11, VVG o. ä.) 

D.iese Leistung,s nachweise sind u. a. von dem Durrchfühl'ungs
beauItrogten (P,unkt 6.2) in Zusammenarbeit mit dem Stan
dardisierungsheauftragten zu erbringen. Aufgaben von Wis
senschaft und Technik sind erst .abgeschlossen, weryn die An
wendung der Grundsätze der Standardisierung nachgewiesen 
wird ,und d·ie für die Durchsetrong der Ergebnisse erforder
lichen Standards ausgearbeitet und bestätigt bzw. bestenende 
Standards überarbeitet wurden (Standard isierungsverord
nung § 5, Abs. 7). 

Die Richtlinie für die Ausaroeitung von Stand'a{disieTungs
aufgaben bildet der Arbeitsablaufplan, der von dem Leiter 
des BfS in Zusammenarbeit mit dem Durchführungsbeauf
tragten aufzustellen ist. 

6.2. Der Durchführungsb'eauftragte 

Der DurchIührungs.beauftragte ist verpflichtet, die ihm über
tragene Aufg>abe unter Berücksichtigung der Grundsatzfest
legu ngen des Amtes für Standardisierung und der Verord
tlung übeT die Standardisierung in der DDR fach- und ter- . 
mingerecht zu lösen. Er kann zu seiner Unterstützung einen 
Mitarbeiterkreis vOl'Schlagen, der vom Direktor lür Technik 
zu bestätigen ist. Der DurchIührungsbeauftragte hat den 
Standardisierungsbeauftl'agten bei auftretenden Schwier4l'
keiten während der Lösung der Planarifgaben zu informie· 
ren .und den letzten Stand-ardentwurf ro verteidigen. 

Weitere Maßnahmen, wie Änderungsdierust, Verteidigung von 
Standardisi.ellungsvorsChJägen, Zusammenarbeit mit den Ab
teilungen TKO und KOllJStruktion sowie Abweichung von 
Standards, dürften wohl von den meisten Betriooen metho
disch eberuso durrchgeführt werden, wie ~ in ,unserem Betrieb 
der Fall ~st. 

Zusammenfassung 

Es kann eingeschätzt werden, d,aß mit der Schaffung einer 
auf die jeweil,i,gen Betriebsverhäl.tnitSse abgestimmten Org-ani
sationsanwehsung für Standardisierung die Standardisie
rungsarbeit ,im Betrieb sich allseitig verbessert. Dad.urch 
werden <Lie Durchsetzung der Standardisierungsverordnung 
und der Grund&atzIestiegung N r. 1 ,auf breitester Ebene er
möglicht und die Planaufgaben mit g.rößerem Nutzeffekt ge
löst. Auf der Grundlage vorausgegangener persönlicher Ge
spräche besteht die MögLichkeit, in der Org.-Anweisung Maß
nahmen festzulegen, durch d,ie bestimmte Ar,beitsgänge ver
einfacht werden, was sich wiederum kostensenkend auf daos 
Betriebsergebnis auswirkt. (Schluß auf Seite 5.18) 
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Neuerervorschläge aus der Industrie 

NV 99/ 66 L(' it-BfN 6 

Selbstbauprofile aus profiliertem Leichtbau-Stahlprolil 
Neuerer: SAG-Leiter Koll. LINKE 

SelbstbauprofJl e in Staldbau-Stnrl, e, die in entsprechender 
Anwendung jeder geforderten Belastung standhalten, sind 
eine \Veiterentwi cklung der bi sher ge fertigten BauprofJle bi s 
1,5 mm Dicke, di e nur begrenzt belastb'll' "',nen. Mit den 
nach einem Sta ndard herges tellten ProfJlen - sie sind in 
fortbufenden Ab stünd en gdocht une! geschlitzt - ist es mög
lich, Regaleinheiten in den verschiedensten Abmessungen 
(Höhe, Breite und ,\b sland V,ln Fach zu Fach) ohne die sonst 
noch üblichen Arbeil sgiillge, wi(' Schweißen, Bohren od cl: 
Fräsen, aufzus tclle ll. Wird da , H.egal nicht mehr benötigt, 
~o kann es demonti ert lind "n Clnrlerer Stelle wieder aufge
~tellt werden . 

Ein beso nderer " o rteil li eg t in dei' vielseitigen Verwendba r
keit. So is t man in " e rschiedcncn \Vel'ken Jazu übergegan
gen, Selbs tlwu(ll'Ofil e a ls Vl'rsa nd ges telle oder Vers':ll1dkiSlen 
zu benutzcn. 

Bei der Aw;bildung als Versand kisten in allen Abmessungen 
wcrden die abgeka nte ten Leichtbaupl'Oflle , je nach Art des 
Versandgutes, mit Hnrtfase rplatlcn verschraubt oder e infach 
mit unbesandete r Dadlpnppc überspannt. Beim Rücktran,
port als Leergut können die LeichtbauprofIle zu sammengelegt 
und -geschra ub t werd en , so da ß hierbei wesentlicher Tmns
portraul11 e ingespar t wird (Bild 1 bis 4) . 

NV 58/6:5 Lcit-BfN 6 

Automatische Absaugung des Schweißpulvers beim UP-Schweißgerät 
Neuerer: SIEGFRIED STOCK MANN 

Für das Absn l1 gen des Schweißpuh'ers beim Ur-Schweiße" 
wurde ein e VOrl'i chtung cntwickelt, die mit einer Preßluft
injektol'dü se dns Scll'vcißpl1l vcr ,\U(saugt. Ein übel' dem 
Pulvertrichter angcbmclllcr l:'ldoll trennt mit Hilfe der zu
geführten Luft cl", IIlI gesellll10lzene Schweißpulver von der 
entstand enen Schlacke. Die b csonderen Vorteile bei Anwen
dung dieser Vorrichtung s ind \Veg-fall des laufenden Sieb ens 
und Nachfüll ens des Sdlweil3plll",., rs, sowie volle Au slastun g 
des Schweißers beim Schw(' ißprozeß. 

Der geringe Preßluftbed:1I'f von 2:51/ rnin ist al s äußers t " ' in
schaftlich anzusehen. Die geringe Masse der au tomatischen 
Absilugung (Düse, Rohrboge n und Zy klon) von = 1,2 l' g e r
möglicht die Anbringllng ;ln jedem Schweißautomaten. 

NV 577/G1 Leit-DrN :tt. 

Umformwerkzeuge aus nichtmetallischem Werkstoff 

Neuerer, Dipl.-Ing. J. SCHNIESE, ILT, 
Ing . M . SCHILDER, IWV 

Durch Anwendung di eses Neuerervorschlages ist es gelungen, 
Umformwerkze uge , " ol'\viege nd Schnittwerkzeuge herzustel
len, bei dellen ein e erh ebliche Senkung der Fertigungs- und 
l\Iaterialkos ten eintritt. 

(S chlllß ,'o n Seite J I i) 

Die Organisa tionsa nweisung stärkt die Position des BfS, dem 
kleins ten Organ , da ß ge mä ß den Beschlüssen der Rationali
sierungskonferenz lind des VII. Parteitages der SED unter 
Beachtung der gese tzlichen Grundl:lgen für die Entwicldung 
und Durchsetzung der S tandnrdisicrung im Betrieb verant
wortlich ist und leis tet somit auch einen Beitrag für die poli-
ti sch-ideo logische .\l'bcil. A 7683 
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G. HEINOLD 

Bild 1 
St8pelreg~ 1 a us 
Selbstbnuprofi len 

.. Bild 2. Versandfertiger Verlese tisch des Kartoffelsortiergerä tes t( 711-
Ye rstrebt mit Leichtbauprofilen 

Bild 3. Zubringerelevator für Kartoffelsorliergel'üt K 711. Als Tra ns
portmittel wurden Leichtbnuprotile venvendet 

- --------:--------:--
- -------------------

----------..:-~...;---..:-----..:---...:----

Bild 4. Leichtba uprotiIe als Versandkis le m i t Ha rtfaserpla tt e n . Ka nn 
mit Kra n und Gabelstapler tran sporti ert werde n 
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Weiterhin hat das Werkzeug den Vorteil, daß es inIolge 
seiner verhältnismäßig geringen Masse leicht transportiert 
werden kann. 
Zur Herstellung der Umformwerkzeuge wird Plast-Preßlagen
holz verwendet. Dieser Werkstoff läßt sich ohne Schwierig
keiten bea rbeiten (Sägen, Bohren, Drehen, Fräsen). Plast
Preßlagenholz ist ein Schichtpreßstoff, der aus Harz und 
Schicht-Sperr- oder Stirnholz hergestellt wird. 
Der Einsatz des Kunstharz-Mehrschichtverbundholzes erfolgt 
\'orwiegend für Schnittwerkzeuge und zwar für Führungs
platten, Stempelhalteplatten, Auswerferplatten, Zwischen
platten und Grundplatten. 
Ausgeführt werden einwandfreie Loch-, Verbund-, Folge
und Ausklinkschnitte. 
Zur wirtschaftlichen Zerspanung bzw. Bearbeitung ·des vVerk
stoffes sind hohe Schnittgeschwindigkeiten zu wählen. Ma
schinen der Leichtmetall- und Holzbearbeitung entsprechen 
den Bedingurigen, vorausgesetzt, daß sie vibrationsarm ar
beiten. Die Bearbeitung des SchichtpreßstofIes erfolgt trocken . 

. Es ist unbedingt erforderlich, für eine Absaugung des Stau
bes zu sorgen, da sonst auf den Laufflächen der Maschinen 
Schäden auftreten können. Ebenso ist eine Kühlung mit 
Luft für die bearbeitenden Werkzeuge zu empfehlen. 
Zur Erhaltung der Maßbeständigkeit des Schnittwerkzeuges 
können die bearbeiteten Flächen lackiert werden. 
Plast-P.reßlagenholz kann handelsüblich in den Abmaßen 
700 X 700 mm, Dicke 4/6/8/10/15/20/25/30/35/40 mm vom 

WP 84c/415 766 

Erfinder und zugleich Inhaber: Oip\-Ing, E. KREISER, KOT 

Der Plattenbohrpfahl ist besonders als Stützwandelement 
für. Durchfahrsilos geeignet (Bild 1). Er besteht aus dem 
Plattenbohrpfahl, der Platte und Bohrpfahl vereinigt, und 
einer Grundplatte, die eine beabsichtigte Niveauhöhe 
garantiert. Der Bohrpfahl wird in Bohrlö<;her eingesetzt. 
Der Plattenbohrpfahl vereinigt in sich mehrere bautechnische 
Vorteile, wie z. B. die Herstellung in der Serie auf Platten
straßen ' in Betonwerken, einfacherer Transport als mit 
Winkelstützelementen, er ist leicht den äußeren statischen 
Bedingungen anzupassen, es wer.den die statischen Kräfte 
kontrolliert abgeleitet und nicht zuletzt wird das unliebsame 
Herausdrücken der Winl,elstützelemente beim Beschicken 
des Silos durch Kettenfahrzeuge vermieden. 

Durch seine Anpassungsfähigkeit kann er in bisher 47 
nac~ewiesenen technologischen Prozessen eingebaut werden, 

Bild 1. Durchfahrsilo 
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.. Bild 5. StempelhaIteplatte und Führungsplatte aus Kunstharz·Mehr· 
schichtenverbundholz 

VEB Dübel- und Holzwerk Lositz/Mecldenburg bezogen 
werden. 

Als .. Beispiel zeigt Bild 5 ein Versuchsschnittwerkzeug, bei 
dem die Stempelhalteplatte und die Führungsplatte auS 
Kunstharz-Mehrschichtenverbundholz hergestellt wurden. 

A7756 · 

Stützwandelement für den Silobau 

.(Plattenbohrpfahl in' Montagebauweise) 

von denen in diesem Boitrag jedoch nur einige umrissen 
werden. 

Die Montage gestaltet sich sehr einfach, und was besonders 
wichtig ist, wenige AK können verhältnismäßig schnell die 
gewünschte Stützwand mit den in den meisten landwirt- · 
schaftlichen Betrieben vorhandenen H ebezeugen und Bohr
einrichtungen herstellen. 

Durchfahrsilo werden wegen der unkontrollierten Konser
vierungsmöglichkeiten, wegen der bisher schlecht anzu
setzendenl voll mechanisiert arbeitenden Entnahmetechnik 
und besonders wegen des größeren Flächenbedarfs gegenüber 
dem Hochsilo vielerorts abgelehnt. Genauso werden jedoch 
auch von vielen Praktikern die kostenaufwendige Beschik
kung eines Hochsilos, die umstrittene Entnahmetechnologie, 
d. h. was zuletzt eing~bracht wurde wird zuerst entnommen, 
ferner der unkontrolJierte Setzungsvorgang im Hochsilo mit 
Verdichtungszonen und Brandherden und die noch anfällige 
Entnahmetechnik abgelehnt. Ein Hochsilo dürfte für 
gesch lo~sene vollmechanisiert arbeitende Anlagen am ge
eignetsten sein. Der Flachsilo wird jedoch für absehbare 
Zeit als ZwischensiJo oder für Einzelhaltungen immer 
noch Anwendung finden. 
Es ist daher erforderlich, die Flachsilos technisch zu ver

. volJkommnen, um eine einwandfreie Konservierungsm&g-
lichkeit zu gewährleisten. ~ 

Hierzu sei eine kurze theoretische Betrachtung gestattet. 

Setzungsvorgang im Hochsilo 

Ein Hochsilo (Bild 2) hat bei der Beschickung ein Gemenge 
von inhomogener Struktur a. 

Mit dem chemische9- Umwandlungsprozeß ergibt sich eine 
. Setzung, die das Gefüge verdichtet. Es entsteht eine Zone I · 
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Bild 2. System eines Hochsilos. a inhomogene Struktur, bAnnäherung 
an eine homogene Struktur, c gleitende Stützlinie, d stehende 
Stützlinie, e Schraubenkopf, t Hohlraum 

a 

5 

mit einer Annäherung an eine homogene Struktur b. Hierbei 
kommt es zur Bildung von Stützlinien. Es sind vorläufig 
gleitende Stützlinien c, die sich aber 

a) durch Vorsprünge (z. B. Schraubenköpfe e u. a.), 

b) durch große Haftung an der.Außenwandung und 

c) durch zunehmenden Verdichtungsdruck 

zu einer stehenden Stützlinie d umbilden. Hierbei kommt 
e; unterhalb zu Hohlräumen f und oberhalb zu starkem' 
Verdichten des Füllgutes. Es ergeben sich so Zonen der 
Aulheizung, da der chemische Umwandlungsprozeß hier 
konzentriert einsetzt. Dabei entstehen sogenannte 'Zonen
schwelbrände. 
Diese Erscheinung läßt sich umgehen, wenn die Reibungs
und Haftflächen so verringert werden, daß eine über
schreitung dieser Reaktionskräfte erreicht wird. 

Das ist möglich, ,';'enn die Wandung ades Hochsilos aus , 
Well-Aluminium hergestellt wird und senkrecht stehende 
Rillen erhält (Bild 3) . 

Die Vorsprünge b bieten kleine Berührungs- und Druck
flächen also auch kleine Reibungs- und· Haftflächen. Der 
Setzungsdruck ist größer als die Haftkräfte. Zwischen 

,den Vorsprüngen stellen sich im Bereich, angenähert homo-
genen Füllgutes Stützlinien c ein und damit in den Ver
tiefungen spannungsarme Zonen d, die sich, für eine Ent: 
lüftung günstig auswirken dürften. Das Abgleiten wird so 
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Bild 3. Horizontalschnitt durch die Silowand (mit Minimalfläche} 
a Wandung, b Vorsprung, Haft· und Reibungsflächen, c ?tütz-
linien, d spannungsarme Zonen, e Außenhaut _ /' . 

Bild 4. Silosystem mit gleichen Flächengrößen F und verschieden gro
ßen Drucl(spannungen 

Bild 5. Silosystem mit ungleichen Fliichen, aber gleichen Druckspan
nungen. a Füllzone oder Quellbereich, b Silowand, c ge
krümmte Silowand 

Bild 6. System Durchfahrsilo mit Plattenbohrpfahl. a Stützwandele
ment, b WeJlaluminium mit stehenden Rillen 

Bild 7. Mögliche Setzungskurve. a biologisches Quellmaß, b Gärprozeß, 
chemische Umwandlung mit Gasbildung, c Faulprozeß mit Gas
bildung , 

a 

6 7 

,erzwungen. Es gibt keine stehenden Stützlinien (s. Bild 2). 
Will man die Wandungen druckabhängig gestalten, so ist 
das Hochsilo in Volumen-Dichte-Zonen einzuteilen. Diese 
sind in Abhängigkeit zur Lagerfläche zu bringen. (Be'ispiel 
in Bild 4). 

Da Fl = F2 = Fa = F, = konst. ist, wird Gl < G2 < Ga < G. 

usw. Die Spannung je Flächeneinheit wächst. (Haftreibung 
der Silowände soll hierbei vernachlässigt werden.) 

Die in Bild 5 dargestellte Form entspricht etwa der eines 
Hochofens, hier sollte u. a. der gleiche EffeKt . erreicht 
werden. Bei dieser Formgebung wird F dem Druck ange
paßt, also Gl = G2 = Gs =G, usw. Fl =F F2 =F F3 usw. 
Verwendet man diese Form gepaart mit den stehenden Ril
len, so dürften sich die eingangs erwähnten Mängel an 
den HochWlos beheben lassen. Die Entnahme muß hier
bei von unten erfolgen. 

Anwendung der Erkenntnisse auf den Durchfahrsilo 

Diese überlegungen sind nunmehr in die technische Ge
staltung von Durchfahrsilos eingeflossen (Bild 6). Das 
Stützwandelement a ist das statisch konstruktive Element, 
das Aluminiumblech b mit den senkrecht verlaufenden 
Rillen stellt die Silowandung dar. 

Die Formgebung (Krümmung) des Weil-Aluminiumbleches 
ist nach folgenden Möglichkeiten zu gestalten (Bild 7): 
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Im dreidimensionalen Dreieck-Koordinatensystem ist die 
Setzung (in mm) des Füllgutes in Abhängigkeit zur Innen
und Außentemperatur zu erfassen. ' Die Temperaturen 
können mit "dem Temperaturfühler auf Schreiber mit 
Streifen in Zeitabhängigkeit aufgenommen werden. 

Hierbei ist die Kernzone (Zone größter Setzungen) festzu
stellen und zugrunde zu legen. "Mit "Hilfe der Setzungswerte 
in Abhängigkeit zur Zeit kann die Formge'bungskurve 
abgeleitet werden. 

Die Formgebung erfolgt nun nach den gleichen Gesichts
punkten wie bei der Formgebung für Hochsilos erläutert, 
wobei die Volumenänderung der Schichten (Setzungen in 
mm) in Zeitabhängigkeit zur Gesamteinlagerungszeit und 
zur Gesamtsilohöhe gebracht wird. -

Zum Schluß soll die Konservierung für das Durchfahrsilo 
erläutert werden (Bild 8). 
Das- Füllgut a wird eingebracht und mit einer Folie b abge
deckt. Die RäMer werden in eine Klemm- oder Rand
rolie c eingelegt. Der obere Teil wird gegen die Wellalu-

8 

I 
I 

I I 
L-.l 

Bild 8. Konservierung im Durchfahrsilo. 
(Erläuterung Im Text, Zelt I in h/d) 

Bild 9. System Montagebord 

.. . . . . . 

Blid 10. Montagebord - Verlegetechnologie. a Klebe- oder VerguJl' 
fläche , b mit Schablone vorreiJlen, Aussparungen einsetzen 
und wieder ziehen. Schräge mit Kelle berausnehmen 

Bild 11.. Dunglege mit Kranbahn 

Bild 12. Dunglege in Grubenausbildung (Systemanwendung des Plat' 
\enbobrpfables) 

, 
-
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" , 
Wandverkleidung d gelegt und mit Paß-Alutafeln e in 
die Rillen gedrückt, auf die Jlngenieteten Winkel legt man 
dann Feldsteine f zur Erreichung des Anpreßdruckes. 
Damit dürfte eine einwandfreie Konservierung gewährleistet 
sein. Diese Konstruktion gestattet höchste Anpassung an 
Bewegungsvorgänge. Die "Stützwandelemente g mit Alu
Formwand" können außer in Stahlbetonausführung selbst
verständlich in Alu-Leichtbauweise ebenfalls als Platten
bohrpfahl ausgeführt werdE!n. 

Abschließend folgen 

Weitere Ausführungsbejspiele für den Plattenbohrpfahl 

Bild 9 zeigt das Stützwandelement in Kleinstfol'mat als 
Montagebord bis 5,0 m Länge. Er kann mit Kran (Bild 10) 
versetzt werden. Ein Hochbord ist bei Fußwegbegrenzungen 
vorgeschrieben. Aber auch als Schnittgerinne zur Wasser
ableitung ist ein Hochbord oft erforderlich. Nicht zuletzt 

10 

tl 

521 

" 

f. . 
.! 
" 

. , 
\, 

" . I 
.)" ,.-

'1 - ' ... 
" j , 

. - ; 
- - t, -

. ' . 

-I 

- I , ,) 

I ·· 

. , 

'. 

' . ! 
l 

,', 
.... t. 

.' 



, .' 

. . \ 
..: ..-' 

1,;;., 

~ \ 

f' ~y.. 
if~~'~ 
~ ... ~:~ .. 
t

A

- ... 

< • • . -::- .. -\ , 

.V 

- \ 
" 

/ 

0; • -" 

," -• < 

. , . .. 

, . 

ist ein Bord als Kantensch~'tz bei ;Bet6nt;hrhah~~n zweck- ' 
mäßig. Es gibt kurze Paßlängen, um Kuppen- und Tal
ausrundungen ausbilden zu können. 
Aül einer Dunglege Ihit Kranhahn (Bild 11) zur Verteilung 
des Dunges kann dieser durch Zulauf über Außenstulen 
punktförmig abge~etzt werden. 
Bei einer Dunglege als praktisches Beispiel (Grubenaus
bildung) der Systemausführung des Plattenbohrpfahles 

" 

Patente zum Thema "Heu-Brikettierpresse" 

AS 1278162 Klasse 45 e, 15/08 

Auslegetag : 19. September 1968 
.Malchinen zum BrikeUieren von Futterpflanzen, insbesondere von 
HaimgUtern" 
Erfinder: RICHARD WARNKING. Hude 

Mit dieser Maschine wird das zu pressende Halmgut zu 
einem festen Brikett verdreht. Im Bild 1 ist das Prinzip der ' _' 
Erfindung dargestellt. 
Die Maschine besteht im wesentlichen aus sechs Preßwal
zen a sowie dem innerhalb der Preßwalzen a liegenden Preß-

Bild 1 

dorn b. Die PreOwalzen a sind zylindrisch ausgebildet und 
werden gemeinsam über die Kette c sowie über die Ketten
räder d in Drehung versetzt. Der PreOdorn b, der in den 
Buchsen Ci c' gelagert ist, hut eine konische Form und be
sitzt einen zylindrischen ' Ansatz f. Der Antrieb erfolgt über 
ein stufenlos regelbares Getriebe g. 
Das Halmgut h. wird seitlich entlang einem Gleitblech iden 
Preßwalzen a zugeführt und von diesen um den Preßdorn b 
Zu einem festen Strang k verdreht, der seitlich in Richtung 
des Pfeilein die Maschine verläßt. 
Durch die Regelbarkeit der Umdrehungsgeschwindigkeit des 

" Preßdorns b relativ zu derjenigen der Preßwalzen a läßt sich 
die Geschwindigkeit des aus dim J?reßwalzen a dringenden 
Stranges k und damit die Drallfestigkeit regeln. In ähnlicher 
Weise· können auch die Umdrehungsgeschwindigkeit der 
Preßwalzen arelativ zu der Umdrehungsgeschwindigkeit des 
Preßdorns b geregelt werden. 

A5 1228844 Klasse 45 e, 15/18 

Auslegetag: 17. November 1966 

"Vorrichtung zum Herstellen von formbesUlndigen Wlekelballen· 
Erfinder: HERMANN E. ALBRECHT. ERICH BENKERT. Marktoberdorf 

Diese Vorrichtung dient . zum Herstellen von Wickelballen 
aus losem halmförmigen Erntegu t mit Wickel walzen, 'die 

.ap1 Umfang eines Wickelraums angeordnet sind. 
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,. 
(Bild 17) ' wird mit dem· RS 09 'mitSchlebes"äild der D'upg 
von zwei Ställen eingeschoben. . . 
Zusammenfassend ist zu bemerken, idaß der Plattenbohr
pfahl ein vielseitig zu verwendendes Element ist und als 
solches weiterhin zur Ausbildung einer Umladeanlage, einer 
Montagegarage, einer überdachung, einer Wagenwäsche, 
als Stützmauer, als Einfriedung u. a. Verwendung finden 
kann. A 7686 

Auf einem einachsigen Fahrgestell a (Bild 2) ist über einen 
Ausleger ein Aufnehmer b und ein Rahmen c angeordnet, 
auf dem die Wickelvorrichtung d befestigt ist. Die Verbin
dung zwischen dieser und dem Aufnehmer bildet eine Zu
führung c, während die ' fertigen Wickel ballen f über eine 
Schräge g einem Ladegerät h zugeführt werden, das sie in 
einen nachgeschalteten Sammelbehälter oder Transportwagen 
fördert. 

Die Wickelvorrichtung d besteht aus einer Reihe von dreh
bar mit Abstand nebeneinand'er gelagerten Dornen i, zwi
schen denen je eine' Wickel walze . 1. ebenfalls drehbar vor-

f i' 

k 

I 
0-
0' 
0" 
k' 
k. 

~ 

Bild 2 

\ 
gesehen ist. Zweckmäßigerweise werden die beiden Enden 
dieser Reihe von je einer Wickelwalze k g~bildet, so daO also 
jedem Dorn i zwei \Vickelwalzen " zugeordnet sind, von 
denen die zwischen zwei Dornen i angeordneten Wickel
walzen k am Umfang der beiden zugehörigen benachbarten 
Wickelräume I liegen. Der Antrieb der Wickelvorrichtungen d 
erfolgt von ' der Zapfwelle des Zugfahrzeuges aus über eine 
Antriebswelle m und einen Kegelradsatz n auf eine Zahn
radkette 0, von der der eine Zahnradsatz 0' auf den \Vellen i' 
der Dorne i drehfest angeordnet ist. während die jeweiligen 
Zwischenzahnräder 0 " auf den Achsen It' der Wickelwalzen It 
gelagert sind. Diese Lagerung kann lose oder auch drehfest 
sein. so daß die Wickelwalzen k entweder ausschließlich 
durch die Reibung am "Viekelgut während des Wickelvor· 
g;tngs oder zwangsläufig durch die Zahnradkette 0 in Dre
hung versetzt werden. Die Zuführullg e führt das Erntegut 
im oberen Bereich den ' mit senkrechter oder schräger Achse 
gelagerten Wickel vorrichtungen d zu. 

Am Ausgang der WiCkel räume I ist eine Trennvorrichtung 
vorgesehen, die aus einem allen Wickelvorrichtungen d ge-, 
meinsam zugeordneten Schneidmesser p besteht, das an bei
den Enden an Kurbeln q angelenkt ist und bei Drehung 
dieser Kutbeln q eine schwingende Schneidbewegung aus
führt. Der Trennvorrichtullg q; p nachgeschaltet ist ein 
Querförderer r in Form einer Schnecke, der die abgeschnit
tenen Wickelbalieq, f der Schräge g und damit dem Lade-
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gerät h zuführt. Die Trenn'vorrichtung pj q und der Quer-
förderer r sind über einen Zahnradsatz s miteinander an
triebsmäßig gekoppelt und mit der Antriebswelle m ver
bunden. 

AS 1236267 Klasse 45 e, 15/18 

Auslegetag: 9. März 1967 

.Maschine zum Herstellen von Wickelballen aus Heu· 
Erfinder: LAWRENCE THOMAS NEUMANN, ALBERT JOHN FISCELLI, 

NAGARBHAI GOVINDJI PATEL, Detroit, Mich. (USA) 

Diese Erfindung soll mit geringem Energiebedarf eine sau
bere Abtrennung der Wickelballen von einem Wickelstrang 
gewährleisten . 

Bild 3 

Die Vorrichtung zum Herstellen von Wickelballen aus Heu 
(Bild 3) besteht aus einem Rahmen a mit Beinen bund 
Lagerböcken C; d. In den Lagerböcken sind vier einander 
parallele, zylindrische' Preßrollen e drehbar gelagert, wobei 
sie zwischen sich einen Wickelraum einschließen . In den 
Wickelraum ragt ein um eine parallel zu den PreBrollen e 
verlaufende Achse drehbarer born f hinein, der konisch aus
gebildet ist. Oberhalb des Rahmens a ist im Bereich des 
Dornes fein Aufgabetrichter g für das Gut angebracht. Ne
ben ihm befindet sich eine Trenneinrichtung h. Sie besteht 
aus einem an einem Halter i gelagerten um die Welle k 
frei drehbaren Rad I, das mit radial nach außen gerichteten 
Messern In bestückt ist. Die Anordnung des Rades 1 und die 
Länge der Messer m sind so gewählt, daß die Messer in 

Bild 4 
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~iner zwischen den Preßrollen e. 'verlaufenden Ebene 1m 
Abstand ,vom Dorn f in den Wickelraum hineinragen. 

Da sich der Wickelstrang n nicht nur axial durch den Wickel, 
raum schiebt, 'sondern außerdem um seine Längsachse rotiert, 
bewirkt das im Verlauf der Vorschubbewegung so weit als 
möglich in den Wickelstrang eingedrungene Messer meinen 
sauberen Schnitt durch den Wickelstrang zur Abteilung eines 
Wickelballens. Während ein Messer mnöch so lange in den 
Wickelstrang eingreift, bis der Abteilvorgang durch die Dre
hung des vVickelstranges um seine Längsachse vollendet ist, 
dringt bereits die Spitze des nächsten· Messers in den Wickel
strang ein. Durch die ununterbrochene Vorschubbewegung 
des Wickelstranges ergibt sich eine kontinuierliche Auftei
lung des Wickelstranges in Wickelballen, ohne daß zusätz
liche Energiequellen zum Antreiben der Trenneinrichtung h 
erforderlich sind. 

WP G5493 Klasse 45 e, 15/00 

Ausgabetag: 3. Februar 1969 

.Vorrlchtung zum Herstellen von formbeständigen WickelpreBlingen aus 
halmförmigen Erntegütern" 
Erfinder: WOLFGANG SCHWARZ, ·Potsdam 

Mit dieser Vorrichtung soll durch mehrere Wickelräume 
eine hohe Durchsatzleistung bei relativ geringem Antriebs
leistungsbedar! erreicht werden. ' 
Die gleichmäßige Beschickung der Wickelaggregate (Bild 4) 
übernimmt die kegelfönnige Zuführschnecke a, deren unter
ster Schneckengang de/Il Durchmesser eines zylindrischen Zu
führschachtes b entspricht, sie ist auf dem oberen Ende der 
Hauptantriebswelle c drehfest gelagert. 

Unter dieser zentralen Zuführung sind sechzehn Wickelräume 
kreisförmig radialliegend geneigt angeordnet, die Qurch je 
sechzehn paarig übereinanderliegende Wickel walzen d gebil
det werden. Jede im gleichen Drehsinn umlaufende Wickel
walze d wird in zwei anliegenden Wickelräumen wirksam, 
so daß sich in dem sich bildenden Kreisring, dessen äußerer 
Durchmesser bestimmend für den Durchmesser des Zuführ
schachtes bist, Einzugsspalte an Einzugsspalte reiht, die 
das Erntegut einziehen und in den Wickelrä,umen Z\I einem 
verdichteten Wickelstrang fo~en. Konstruktiv bedingt sind 
die Wickelwalzen d kegelstumpfförmig ausgebildet, ihre ver
längert gedachten Achsen sowie die gedachten Achsen der 
Wickelräume treffen sich in einem Punkt auf der Achse der 
Hauptantriebswelle c. Jedem Wickelraum schließt sich ein 
im gleichen Drehsinn wie der Wickelstrang umlaufendes 
Führungsrohr e an, in dessen Inneres drei keilige Rückhal
ter f hlneinragen, die zur Bildung eines festen Wickelstrangs 

\ 

bremsend auf den Gutstrang einwirken. 
Die Rückhalter f werden in jedem .Füh
rungsrohr e von deml Gleitring g umfaßt, 
der über den Betätigungsh.ebel h axial 
verschiebbar ist. Durch die keiligen An
laufflächen an den Rückhaltern f wird 
die Durchgangsöffnung der Führungs
rohre e und damit die Preßdichte der 
Wil'.kelstränge eingestellt. Um die Ein
stellung der Durchgangsöffnung für alle 
Führungsrohre e gemeinsam vornehmen 
zu können, erfolgt die Anlenkung der 
Betätigungshebel h über den zentralen 
Einstellring i, der sich beim Drehen 
schraubenähnlich axial verschiebt. 

Vor den AustrittsöIfnungen der Füh
rungsrohre e kreist beim Abtrennvor
gang in einem der Brikettlänge entspre
chenden Abstand das Anschlagsegment k, 
das an einem doppelarmigen Kupplungs
hebel 1 nachgiebig angeordnet ist. Der 
Kupplungshebeil ist zwischen zwei spei
chenähnlichen Auslegern m schwenkbar 
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gelagert. Das gegenseIlIge Ende des Kupplungshebels list 
als Kupplungsgabel n ausgeführt, deren Gleitsteine in die 
axial verschiebbare Kupplungsrnuffe 0 eingreifen. Die Kupp
lungsmuffe 0 gleitet aur dem Keilwellenprofil der ange trie
benen Hohlwelle p. Auf dem verlängerten Auslege I' mist 
die Abtrennvol'l'ichtung angeord net. Sie ist a ls drehbcweg
liehes Rundmesse r Cf ausgebildet. Danlit das Rllndmesser Cf 

den im Vorschub befI ndlichen Wickels trängen folgen kann , 
ist es axi al verschiebbar gelagert. Nach vollzogener Abu'en
nung eines \Vickelbl'iketts wird das Rundmesser Cf dUl'ch die 
Feder /' in die Ausga ngss tellung zul'Lickgezogen. 

1m Betrieb werden die \Vicke lstränge bis zu dem Anschlag
segment k vorgetrieben. Nach u berwindung e in es Feder
druckes wird übel' e1ie Kupplungsll1urre 0 eine Ku pplung ein
gedickt. In gekuppelt em Zustand wird das Anschlagsegment 
k sowie die Ab trenn vorrichtu ng von der Hohl \\'elle p ange
trieben . Dadu I'ch wird \'on. dem in Drehrichtllng vor dem 
Rundl11 esser Cf befmdlichcn \Vi ck0lslra ng ein Brikett abge
tren nt. \Vähren d des Trenuvorgangs wird jeder \Vickelstrang 
gegen zwei dreh bar g0lagerte Rollen s gedrückt, di., als 
Gegen lager wirken . Dabei drehcn sich das Rundmesser Cf 

und die drehb ar gelagerten Rollen s durch Reibungsschluß 
vom Wickelstrang angetriebrn mi t. An der Nabe der Aus
leg'er m ist ein n~iurnarm 1 angeord ne t, der die abg·Jtrenn ten 
und auf den Sa mmclboden u gefallenen \Vickelbriketts durch 
eine Orfnu ng v rördert und einer uach folgenden Transport, 
einriclt tung übel'gibt. 

DeI' Antrieb des Aggregates erfo lgt über ei n zent"alcs Zahn
radgetriebe. 

Die über ein Win kelgetriebe :lngrLricbene H auptantrielJs\\'elle 
c ist mit dem So nnenrad IV e in es Phnct.cnradgetriebes eIr'c lt
fest vel'lHluclen. Das Sonnenr;:1l1 'v sIcht mit drei .Planeten
räd ern x im Eingriff, die <1U ßel'!l ell1 mit dem fe ststehenden 
Außenrad y kämmen. Die PI;lI1e tenriide r . .,; drehen sich tIm 
ihre Achsen und außerdem ZLlsammen mit dem a ls Plan eten
träger ausgebildeten l-Cegeltellel'l'cld ;:; um das Son nen rad IV, 

Dadurch wird ein notwend iges Untersc tzungs\'erhältnis er
reicht. Vom zcntralen Kegeltellerrad ;:; \\'erden dann unmit
telbar die KegelrüdeJ' "1 vom unteren \Vickel\\"a lzenkreis <1 n
getrieben, die ihn'l'scits in entgegeng'ese tztcr Drehl'ichtung die 
mit den Führungsrohren e d rehfest verbundenen Zwi schen
kegelriider B uni! damit die Führllngsrohrc e in Drehung 
verse tzen. Ober die Z\\"i schenkegelriider B wcrd en wiederum 
die Kegelräder A vom oberen Wickclwalzenkl'ei s ange trie
ben, so daß sich <1lle \Vickclwalzen in g leicher Richtung 
drehen. Das zentrale Kegeltellerrad z ist mi t eie r Hohlwl'l le 
p drehfest \ 'erbunden, elie außerh alb des Getriebco> in g:r.
kuppeltem Zustand die c1rehbeweglich e Nabe mit der .\b
trennvorJ'i chtung und dem ,\n scldGgsegment /, in DrehLLI1g 
verse tzt. 

AS 12883;)'1 K lasse 4;) e, 15(18 

Ausleget<1:;: 30. Janu a r '1 Q69 

,.Brikettiermaschine für Futterpflanzen. insbesondere für Halmgüter" 
Erfinder: RICHARD WARN KING, Hude 

Bei d ieser Einrichtun g (Bild 5) so llen die Futterpflanzen 
aus einem Vorratsbehiilter der Brikettiel'Olaschinc zugeführt 
werden. 

Das zu pressende Gu t a wird durch die Offn ung b in den 
Vorratsbehälter c g'cg('bcn, der e ine Auslaßöffnung d bes itzt, 
die durch einen über Hebel e verstellbaren Schieber f ver
~chj cden " 'e il gt'öffnet bz\\', ganz " erschlossen werden kann. 
Mit H ilfe der Zuführcinricht ung g, die au s e inem mit Zin
ken h bestü cktcn Band i besteht, wird das Gut a aus der 
Auslaßörfnun g d des Vorratsbehälters c gezo;;en und zwi
schen dem fördernden Trum" und der Behtil ter\\'a ndun g 1 
aufwärts gefördert . Hierbei greifen die fede l'llden Zinken m, 
die an der Deh ä lterwandung I angebracht sind, in den Emte
gutstrom und sorgen für die Ausrichtung der ein zelnen 
H alme. Der Spalt n zwiscll en dem förder nden Trum kund 
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der Behiiltel'\\'andung I kann du rch Verschieben der let1. tel'en 
veränder t werden. 

Am oberen Ende zur ZuILillrein richtun g' g is t eine zwei tc 
.Zufühl'ei l1l'i(:htung 0 a ngebrach t, die aus einer mit Zinken p 

bese tzten 'f"ommel Cf bes teht und die das Gut a von der Zu
führe inrichtung g abnimm t und durch den aus dem Gleit
blech r und dem P rallbrett s bestehenden Zu führkana l t 

den Preßwe)'kzeugen tt zu leitet. Le t7, lere bestehen aus v ier 
Pl'eßwalzcn v, die durch Dra ll das Gu t a in ein Brikctt IV 

verformen. 

Patenl ing-. J. HA UPT, KDT 11.7731, 

Berichtigung 
[m Bericht "A usstellung ,:\ulonlatisierun~ 69' in Moska u " (H.8/1969, 
S, 367) sind zwe i BiLdu-ntersdll'iflen vert al l :-;('/ tt bzw. verwechselt wOr
elen; Bi ld 1 s leilt den Kleineompu r.e r " ,,"airi" dar. während Bild 2 
do.s Steuertei l d es Computers BECj~1 4 zeigt. \Vir billen, dies zn e nt· 
Sclluldigen, Die Reduktion 
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W. HEINIGo 
Aufgaben und Verantwortung der leiter für den Einsatz von 

Maschinen in den Betrieben der soziqlistischen landwirtschaft 

Der verstärkte Einsatz neuer hochproduktiver i\Iaschinen in 
der Landwirtschaft ist eine wichtige Voraussetzung für die 
Intensivierung der landwir tschaftlichen Produktion und die 
Anwendung industriemäßiger ProduJ,tionsmethoden. Du rch 
den Einsatz der neuen Technik werden gleichzeitig bessere 
Arbeitsbedingungen geschaffen, und der Schutz von Leben 
und Gesundheit der Werktä tigen wird erhöht. Dabei ist aber 
zu beachten, daß die neue Technik nicht zwangsläufig und 
im Selbst lauf Arbeitsgefahren beseitigt, das kann nur durch 
bewußtes Handeln der 'Werktätigen erreicht werden. Die 
Leiter soz ialis ti scher Landwirtschaftsbetriebe müssen diese 
Erkenntnis ständig beachten und bei der Organisierung des 

' Einsatzes der Technik berücksichtigen. Vor allem ist erfor
derlich, daß dabei nicht nur die Fragen der Steigerung der 
Produktion beachtet werd en, sondern gleichzeitig auch die 
Erfordernisse zur Gewä hrleistu ng des Gesundheits-, Arbeits
und Brandschutzes. 

Für die Anschaffung und den Einsatz neuer Maschinen habe n 
die Vorsitzenden de r LPG und die Direktoren der VEG eine 
große Verantwortung. Nach § 5 der dr'itten DVO zum LPG
Gesetz haben sie u . a. zu sichern, daß bei der Organisierung 
des Arbeitsablaufs die Erfordernisse des Gesundheits-, Ar
beits- und Brandschutzes beachtet und die Betriebsmittel so 
genutzt, instand gehal ten und repariert werden, daß die 
Arbei tss icherheit im hohen Maße gewährleistet ist. 

Aus dieser gesetzlichen Forderung ergibt sich die Notwendig
keit, darauf zu achten, daß nur solche Maschinen angeschafft 
werden, die man auf Grund der Besonderheiten des jewei
ligen Betriebes auch einsetzen kann. Besondere Bedeutung 
hat das für solche Betriebe, wo Hanglagen vorhanden sind. 
Es gilt, in diesem Falle solche Traktoren und Landmaschinen 
anzus chal'fen, die nach den Empfehlungen zur Mechanisie
rung der Feldarbeiten in den Hanglagen auch eingese tzt 
werden können . Des weiteren ist mit darauf zu achten, daß 
entsprechend dem VCl'wendungszweck die dafür vorgesehe'nen 
Sicherheitseinrichtungen mit bes tellt werden. Der Lei ter des 
VEG bzw. der Vorsitzende der LPG ist auch dafür verant
wortlich, daß vor Einsa tz der [VIaschinen und in regelmäßi
gen Abständen geprüft wird, ob die Sicherheitseinrichtungen 
vollzählig vorhanden und wie vorgeschrieben verwendet 
werden. Diese Prüfung hat auf der Grundlage der Bedie
nungsanleitung für die betreffende Maschine zu eI'folgen. 
Des weiteren ha t er. gemäß § 12 ABAO 3/1 die Forderungen 
bzw. Hinweise aus den Bedien- oder Gebrauchsanweisungen 
in Arbeitsschu tzinstruktionen oder Brandschu tzinstruktionen 
aufzunehmen. 

Um den Erfordernissen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
beim Einsatz der Tech nik voll gerecht werden zu können, 
ist erforderlich, daß leitende Mitarbei ter (Brigadier, Meister, 
Abteilungsleiter usw.) mit en tsprechenden Kenntnissen und 
Fähigkeiten ' als Verantwortliche für die Maschinen einge
setzt werden. Dahel ist aber zu beachten, daß ihre Aufgaben, 
Rechte und Pflichten gen au bes timmt werden und eine klare 
Abgrenzung der Veran twortung zu den anderen leitenden 
1l'Iitarbeitern erfolgt. E ine solche Spezia lisierung ha t den 
Vorteil, daß alle technischen Probl eme, die den Einsatz von 
iVIaschinen betreffen, von Fachkrä ften beurteilt und entschie
den werd en können, denn der technisch einwandfreie Zu
stand der Maschinen und der planmäßige Einsatz der Tech
nik sind wichtige Vorau sse tzungen für die Gewährleistung 
dcs Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes. 

• Staa tsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR 

Deutsche Agrartech nik . 1.9. Jg .. Heft 11 . November 1969 

Qualifizierung für die Arbeit mit der neuen Technik 

Ein wichtiges Erfordernis ist ferner, die \Vcrktätigen so zu 
qualifizieren, daß sie in der Lage sind, d ie Maschinen zu 
bedienen. Dazu sollten vor allem die Winterschulungen ge
nut7.t werden. Soweit eLne besonrlere Berechtigung für die 
B8d ienung erforderlich ist, mu ß rechtzeitig dafür Sorge ge
tragen werden, daß die \Verk!jtigen, die für die Bedienung 
dieser IIIasch inen, 7.. B. Mobil kräne, Aufzüge usw., vorge
sehen sind, zu den Lehrgä ngen delegiert werden und die 
erford erlichen Prüfung'en ab legen. Die Qualifizierung der 
'Werktätigen muß planmä ßig und perspektivisch erfolgen, 
damit nicht etwa neue Maschinen hereinkommen, die nie
mand bedienen kann, weil die erforderliche Berechtigung 
dazu fehlt. 

Beim Einsatz der Maschinen ist in jedem Falle von dem 
verantwortlichen Leiter zu prüfen, ob die zur Bedienung 
eingesetzten Personen auch die erforderlichen Kenntnisse 
besitzen bzw. die Berechtigung zur Bedienung der Maschine 
haben. Die Pflicht dazu ergibt sich aus § Ei Abs. 2 der 3. 
DVO zum LPG-Gese tz . Tn dieser Bestimmung ist festgelegt : 
"Del' Vorsitzende ha t 7. U gewährlei sten, daß die Mitglieder 
auch die Kenntni sse, Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen, 
die bei der Ausübung ihrer Tä tigkei t· im Hinblick auf den 
Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie den Brandschutz er
forderlich sind." 

Die Praxis hat gezeigt, daß das nicht immer beachtet wird. 
So waren z. B. nicht wenige Traktorenumstürze darauf zu
rückzuführen, daß zur Hangbearbeitung Traktol'isten einge
setzt wurden, denen eine praktische fahrtechnische Ausbil
dung a n 'Hanglagen fehlte und die die hangspezifIschen Ge
fahrenmomen te nicht kannten . Auch beim Perso nentransport 
entstanden Unfälle, weil der Traktorist unerfahren war und 
keine Berechtigung zum Personentransport besaß. 

Die dafür zuständigen leitenden Mitarbeiter mußten zur 
Verantwortung gezogen werden, weil sie ihre Pflichten ver
let;(ten, indem sie unberechtigte Personen für den Personen
transport einsetzten. 

Einweisung und Belehrung 

Eine besondere Bedeutung beim Einsatz der Technik erlangt 
die qualifizierte Einweisung und ständige Belehrung der 
Werktätigen. Nach § 6 deI' dritten DVO zum LPG-Gesetz hat 
der Vorsitzende der LPG zu sicll em, daß die Mitglieder 
durch den Brigadier bz\\'. Leiter der Arbeitsgruppe vor der 
ersten Arbeitsaufnahme, bei Veränderung der Arbeitsbedin
gungeIl unel mindestens vieI'teljjhrlich über die Pflichten im 
Gesundheits- und Arheitsschutz sowie Brandschutz belehrt 
werden. Gleiche Pflicht t' n ergeben sich für die Direktoren 
VEG und deren leitende Mitarbeiter aus § 10 eier Arbeits
schu tzverordnung. 

Zweck der Ein\\'e isung ist, die 'Wer ktätigen mit der Maschi ne 
vertrau t zu machen, die Arbeitsweise rler Maschine zu er
läutern , zu zeigen , wie sie richtig zu bedi enen ist lind auf 
Gefahren hinzuweisen. Die Einweisung ha t in jedem Fall 
gemäß der Bedienungsa n leitung und der dazu erlassenen 
Arbeits- lind Brandschutzinstruktion an eier Maschine zu 
erfolgen. Außerdem sind bei der Einweisung die für die 
betreffende Maschine gültigen Arbeits- und Brandschutz
anordnungen zu erläutern. Die Einweisung hat , vor der 
ersten Arbeit~aufnahme und bei veränderten Arbeitsbedin
gungen zu erfolgen. Als erste Arbeitsaufnahme ist nicht nur 
der Beginn der Tätigkeit in einer LPG oder einem VEG 
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" zu' betrac4ten, sondern auch der Beginn' der' Tätigkeir inner-
- halb eines anderen Bereiches. Wenn z. B. ein Mitglied der 

LPG bisher im Rinderstall gear~eitet hat und während der 
Hackfruchternte ,auf, dem Kartoffelsammelroder eingesetzt 
wird, sQliegt eine erste Arbeitsaufnahme vor, und es hat eine 
Einweisung zu erfolgen. Eine erste Arbeitsaulnahme ist 
auch dann gegeben, wenn ein Werktätiger erstmals an einer 
Maschine eingesetzt wird, die er bisher noch nicht oder 
längere Zeit nicht bedient hat. Veränderte Arbeitsbedingun
gen liegen im allgemeinen dann vor, wenn eine Maschine 
zu einem anderen als dem bi'sherigen V ~rwendungszweck 
umgebaut oder umgerüstet wurde, eine Maschine zur Aus
führung anderer Arbeiten eingesetzt wird (Festfahren von 
Silomieten mit dem Traktor) oder wenrJ> durch Veränderung 
des Arbeitsortes Gefährdungen auftreten können, die bei der 
Bedienung der Maschine berücksichtigt werden müssen, wie 
z. B. Arbeit an Hanglagen. 

Die Einweisung hat der für den Bereich zuständige leitende 
Mitarbeiter selbst vorzunehmen. Er kann dabei erfahrene 
Praktiker, Techniker, Spezialisten usw. zu seiner Unterstüt
zung mit heranziehen, darf diesen aber nicht die Einweisung 
übertragen. In den Landwirlschaftsbetrieben wird das nicht 
immer beachtet. Es gibt genügend Beispiele dafür, daß der 
leitende Mitarbeiter einen Werktätigen beauftragt, die Ein
weisung vorzunehmen. In einigen Fällen war das Ursache 
für Arbeitsunfälle, weil die Einweisung nur formal erfolgte 
und wichtige Verhaltensweisen den Werktätigen nicht be
kannt und be'~IUßt gemacht wurden. Jeder leitende Mit
arbeiter muß sioh dessen bewußt sein, daß er als Verantwort
licher für die Einhaltung und Durchsetzung der Bestim
mungen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes auch die per
sönliche Verantwortung für eine exakte und vollständige 

, 
Wissenschaftliche Probleme des Arbeitsschutzes 

" ..- , I I 

Einweisung derWerktä'tigen hat. Gleit;hes trifft auch auf' 
die Durchführung der Arbeitsschut:i:belehrungen zu. Im Ge
gensatz zu den Einweisungen haben die Belehrungen auch 
dann zu erfolgen, wenn Werktätige längere Zeit die gleiche 
Arbeit verrichten und sich die Arbeitsbedingungen nicht ver
ändert haben. Das Ziel der Belehrung besteht darin, den 
Werktätigen das Wissen über die von ihnen bei der Ar
beitsausführung zu beachtenden Erfordernisse '<les Gesund
heits- und Arbeitsschutzes zu vermitteln und bewußt zu 
machen und bereits vorhandenes Wissen um die Belange 
der Arbeitssicherheit ständig wachzuhalten. Dieses Ziel kann 
nur erreicht werden, wenn die Belehrungen inhaltlich eine 
hohe Qualität haben und praxisverbunden durchgeführt 
werden. Sie müssen konkret auf den jeweiligen Bereich und 
den einzelnen Arbeitsplatz zugeschnitten sein. Durch ein 
formales Vorlesen gesetzlicher Bestimmungen erfüllt der 
Leiter seine Belehrungspßicht nicht. Bedeutsam ist auch, daß 
die Belehrungen planmäßig erfolgen. Besondere Belehruri
gen sind vor Beginn der Arbeitsspitzen, wie z. B. Heuernte, 
Hackfruchternte usw., sehr erwünscht, damit die richtigen 
Verhaltensweisen wieder in Erinnerung gebracht und die 
Bestimmungen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes den 
Werktätigen erneut bewußt gemacht werden. 

• Die Vorsitzenden der LPG und die Direktoren der VEG dÜr
fen sich nicht damit zufrieden geben, daß von den leitenden 
Mitarbeitern die Einweisungen und Belehrungen durchge
führt werden, sondern sie sind verpflichtet, die leitenden 
Mitarbeiter anzuleiten und durch Stichproben Qualität und 
Inhalt der Belehrungen zu kontrollieren. Nur dadurch wer
den sie in die Lage versetzt, ihre Leitungsaufgabe bezüglich 
der Emweisungen und Belehrungen allseitig zu erfüllen. 
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Gefahren, die plötzlich und zufällig eintreten, rufen Unfälle 
hervor. Diese "unwillkürliche zufällige Gefahr" kann man 
als diskrete zufällige Funktion des Produktionsprozesses 
darstellen. Eine andere Art von Gefahr, die während des 
ganzen Produktionsprozesses besteht und eine gewisse stän
dige Funktion dieses Prozesses ist, die gewöhnlich zu Kr<lnk
heiten, ungünstigen Veränderungen im Organismus oder 
vorzeitiger Ermüdung führt, soll als kumulative Gefahr 
bezeichnet werden. 

. 
Bewertung der unwillkürlich zufälligen Gefahr 

Bei einem Betriebsunfall liegt eine besondere Form der 
Produktionssituatiori, die Traumasituation, vor. Andere 

, Situationen, die sich grundsätzlich nicht von der Trauma
, situation unterscheiden, jedoch nicht zu Unfällen führen, 
/ wollen wir als gefährliche Situation bezeichnen. 

Die Wahrscheinlichkeit P für das Auftreten eines Arbeits
unfalles A wird demnach vom Grad S der gefährlichen 
Situation und der Dauer T ihres Bestehens bestimmt, d. h. 
P ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Kennzeichnend für 
eine Traumasituation ist ein geringer Wert von T bei einer 
dem Wert 1 nahekommenden Wahrscheinlichkeit P. Die 
Gefahrensituation ist dagegen durch einen geringeren Wert 
von P bei größerem T gekennzeichnet. 

Unions~orschungsinstitut für Mechanisierung der Landwil'tschaft 
(UdSSR) / 

1 Gekürzt aus .. Mechanisierung und Ele]drifizierung der sozialistischen 
Landwirtschaft" Moskau (1969) H. 3, S. 3 bis 8 • 
(Ubersetzer: Dr.-Ing. W. BALK'IN) 
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Bei eiriem beliebigen Betriebsunfall kann man aus der Viel
zahl der Einflüsse diejenigen aussondern, die ihn verursacht 
haben.' Zu diesen Ursachen gehören die unmittelbare gefähr
liche Handlung und die unmitfelbare gefährliche Bedingung. 
Gefährlich ist diejenige Handlung des Arbeiters, die in der 
vorliegenden Situation nicht den Normen des Berufsver
haltens entspricht. Eine gefährliche Bedingung ist gegeben, 
wenn der Zustand des Produktionsmilieus (des Objekts der 
Arbeit, der Maschine, des Geräts usw.) nicht der üblichen 
Norm entspricht. Meistens kommen bei einem Arbeitsunfall 
sowohl gefährliche Bedingung als auch gefährliche Handlung 
zusammen. Trotzdem ist es zweckmäßig, durch Unter
suchung der Vorgänge, die zum Arbeitsunfall führten, eine 
Hauptursache festzustellen. 

Eine dieser Hauptursachen kann eine ungünstige Besonder- . 
heit de,r psychischen und physischen Eigenschaften der 
Persönlichkeit sein. Für die technische Beurteilung ist die 
Kenntnis folgender Seiten des Persönlichkeitseinflusses er
forderlich: a) Grad des beruflichen Könnens; b) Diszipliniert
heit; c) physische Mängel; d) Gesundheitszustand. 

Zum praktischen Einordnen der Arbeiten nach dem Grad 
ihrer Gefährlichkeit ist ein Verfahren der vergleichenden 
Bewertung entwickelt worden [1], das aus dem Zusammen
stellen einer Karte des Arbeitsverlaufs, Film-Bewegungs
studien, Registrieren gefährlicher Situationen und Kenn
zeichnen der Gefährlichkeit der Stufen des untersuchten 
Arbeitsgangs nach der Anzahl nll's der registrierten gefähr
lichen Situationen besteht. 

Als Beispiel soll das Einlagern und Feststampfen von Gär-
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Einige sicherheitstechnische Hinweise für die Konstruktion 

und Montage von Häckseltransportanlagen 
Agr .• lng. G. ARFERT' 

Das Gesetzbuch der Arbeit enthält im § 91 u. a. die Forde
rung, daß Arbeitsstätten, Betriebsa nlngen, Betriebseinri ch
tungen nnd Arbeitsmittel so zu projektieren, zu I<on struie
ren, herzustellen und zu unterhalten sind, daß sie eine hohe 
Sicherheit gewährleisten. Sie dürfen nur in der erforderlichen 
Schutzgüte angebo ten, verkauft oder in Betr ieb gesetzt wer
den. 
Diese Ford erung gewinnt mit der sozialistischen Rationali
sierung in uriseren Betrieben imm er mehr an Bedeutung. 
Es gilt des halb, bei der Rationa lisierung die Arbeitsbedin
gungen, insbesondere die Arbeitssicherheit, d urch wirkungs
volle Maßnnhmen zur Beseitigung von Unfallgcfahren ill1 
Interesse jedes einzelnen 'Verktä tigen wesentlich zu verbes
sern. 
Damit diese Forderung erfüllt wirJ, ist im § 2 der Arbeits
unJ BranJschulzanordnung 3/1 - Schutzgüt'e der Arbeitsmit
tel und Arbeitsverfahren (GBI. NI'. 87, Teil II vom 12. August 
1966) - fes tgelegt, daß die Arbei tsm ittel so projektiert, 
konstruiert und hergestellt werden, daß sie Schutzgüte ha
ben , d. h. sie müssen alle AnforJ erungen des Gesundheits-, 
Arbeits- und Brandschutzes voll erfüllen (gefährdungs- und 
erschwernisfreie Technik) .. 
Im Bereich der Landwirtschaft des Bezirkes Rostock ereig
nete sich in der Vergangenheit ein tragischer U nfall. In 
einem volkseige nen Gut verunglückte der Feldbaubrigad ier 
bei der Beseitigung einer Verstopfung in der Rohrleitung 
eines Gebläses tödlich. Die vom KfL S tralsund herges tellte 
und montier·te Anlage entspwch nicht den Ford erungen der 
.\.13AO 3/ 1. Es erfolgte keine Abnahln e der Anl age. Pl'oj ek 
tierungsun terlag·en waren ebenfalls nicht vorhanden. Eine 
Bed ienungsanle itung war nicht erarbei te t worden. Die ABAO 
3/1 war den lei tenden Mitarbeitern angeb lich nicht bekannt. 
In Zu s::nnmenarbeit mit elen sta atlichen und g-esellschaftli
ehen Kontrollorganen des Bezirkes Rostoel< wurd e durch die 
überbetri ebliche Schutzgütekommission beim Bezirkskomitee 
für Landtechnik eine Schutzg·ütenorm ernrbe itet, damit ähn
liche Unfälle an Häckseltransportan lagen in Zukunft vermie
den werden. 
Auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (GBA, 
ABAO 3/1, einschl ägige ASAO und A [3;\0 sowie Ba u- und 
Betriebsvorschriften und StVO) sind u . a. folgende ·Punkte 
verbindlidl: 

1. Arbeitsschutztechnische Forderungen 

• Die benutzten Gebläse sind auf einer Fundamentplatte 
zu mon tieren. 

• Die Rohrleitung ist so zu verlegen, daß keine Einsturz
gefahr besteht. Dazu ist erforderlich , daß maximal nach 
11,55 meine Rohrstütze aufges teLlt wird, die in , einem 
Fundamentsockel verankert ist. 

• Die Masten sind mit einer Traverse ausz urüsten, so dnß 
beim E ntfernen einer Verbindungsschelle ein Abstürzen 
der Rohrleitungsteile verhindert wird . 
Die Sta hlmas ten sollen .zur Ableitung der elektrosta ti
schen · Allfladung genutzt werd en. Ihr Ableitungswider
stand dmf jedoch nicht größer a ls 10" Ohm sein. 

• ·Werden Rohrleitungen über Straßen, Wege oder Durch
fahr ten verlegt, so sinJ die gesetzlichen Grundlagen der 
StVO besondcrs zu beachten. Die ;vIindes thöhe beträgt 
4,2 II1. 

Bei Le itun g·skl'cuzungen darf unter die Freileitung 
(220/380 V) keine Hohrstül ze gesetzt werden. Das Rohr 
muß mindestens 0,75 munter delll untersten Leitungs
draht verlegt werdcn und mit ein er Schutzfolie isoliert 
sein . 

FDGB·Bezi rksvo rsto. nd Roslock; :\ rbe itsscllu tzi nspel;:tion 
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E ine parallele Verlegung der Rohrleitung- unter Freilei
tungen is t grund sä tzlicll verboten. 

• Bei der Montage der Rohrlei tung muß die E-Lei tung ab
geschalte t sein , Außerdem ist die Leitung doppelt abzu
siche rn . Bei Mittelspannungsleitungen (15 I<V) tri fIt das 
g- leiche zu; der Abstand zum unteren Lei tungsdraht be
triig t jedoch 1,5 m. 
Bei Nebeneinanderführung (parall ele Seitenführung) der 
Rohrleitung zu einer Freileitung beträgt der Abstand 
mindestens 1 Yz Mastumbruchl änge. 
Vor Begi nn der Arbeit ist bei der Energieversorgung ein 
An trag zu stellen , sie führt a uch die doppelte Absiche
rung aus. 

• Die Montagearbeiten dürfen nur nach einem amtlich be
stä tig ten Projekt und vo n au sgebildeten und dafür ge
schulten Kräften ausgeführt werden. Die Anlage ist auf 
Berührungsspa;1I1ung zu prüfen und das Ergebnis Im 
Ubergabeprotokoll zu vermerken. 

• Der Mon tagebetrieb hat an den Auftraggeber eine ord
nungsgemäße Ubergabe vorzunehmen. 
Arbeitshygienische und sicherhei tstech nische Erläute
rungen (Schutzgütegutacl1ten) sind vorzu legen (s. Arbeits
schutzinstruktion zur maximalen Durchsetzung der 
Schu tzgüte vom L September 1968, herausgegeben vom 
Vorsitzenden des RLN Bezirk Rostock). 

• Nach dieser Anweisung sind a uell Hinweise für den Auf
bau der Aufnahmevorrielltung und der Beleuchtung so
wie die exa kte Abgrenzung der Laufstege und das Mit
liefern und die Anwendung von Schutznetzen zu geben 
bzw. zu kl ären. 

2_ Brandschutztechnische Forderungen 

• Die vorgesehene Erricl1tung einer H äckseltransportanlage 
(HTA ) ist dem zuständigen VPKA (Abt. F) zur Kennt
nis zu geben. 

• Für den Betrieb der HTA ist eine Bedienungsanleitung· 
zu erarbeiten, in der die Foruerungen der BAO 10 und 
der ABAO VOO zu berücksichtigen sind . 

• Für die Durchführung von Schweißarbeiten auf der Bau
s telle sind die Bestimmungen der ABAO 615/1 verbind
lich . 

• Rohrleitungen, die durch Brandabschnitte führen, silld 
mit einem vom DAi\JW zugelassenen Brandschutzschie
ber auszurüsten, so daß ein entstehender Brand bzw. 
R auch ni cht auf einen angrenzenden Bl'andabschnitt über
greifen kann. 

• Bei Einführung von Rohrleitungen in Gebäude ist durch 
gee ignete Maßnahmen (Schieber oder U mschalter) zu ge
währl eis ten, daß der Transport des Fördergutes kurzfri
s tig unterbrochen werden kann. 

• Werden Gebläserohrleitungen in Gebäude hinein- oder 
über sie hinweggeführt, so sind sie an Blitzschutzanlagen 
anzuschließen (s. Verfügungen und ~'litteiluftgen des 
Landwirtschaftsrates beim ?l-linisterrat J er DDR, Nr. 4 
vom 25. April 1968) . 

• Bei der Anbringung von E-Schaltanlagen ist die TGL 116-
001 2 zu beachten. Danach dürfen keine Schaltanlagen in 
Räumen, in denen leicht brennbare Stoffe lagern; verar
beitet oder bearbeitet werd en, angeordn et sein. 

• Zwi schengebläse sind so zu sta ti oni eren, daß eine unge
hind erte Kontrolle, Pflege und Wartung möglich ist (evtl. 
Wartungs- und Bedienungss tand einbauen). 

• In Bergeräumen sind nur Beleuclllungskörper zu ver
wenden, die bei Erwiirmung a utomati sch abschalten (Ein
bansung). 
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3. Schlußbemerkung 
Neben der Erarbeitung einer Schutzgütenorm für HTA be
stehen im Bereich der LandwirtschaJt des Bezirkes Rostock 
seit 15.; März 1968 verbindliche Schutzgütenormen für Trak
toren, Landmaschinen, Förderbänder und Lader. 
Die Entwürfe wurden vor dem Inkrafttreten mit den Vor
sitzenden der innerbetrieblichen Schutzgütekommissionen der 

Ing. G. ULLRICH. KOT· 

Eine einwandfreie Selektion der PIlanzkartoIIelbestände ist 
die Voraus~etzung für die Ge\yinnung von gesundem Pflanz
gut. Noch bis vor kurzem war das Selektieren in Kartoffel
zucht- und -vermehrungsbetrieben eine handarbeitsaufwen
dige und außerdem schwere körperliche Arbeit. Uberwie
ge nd wurde sie von Frauen ausgeführt. 

Es galt deshalb, ein rationelleres Verfahren einzuführen, 
das den Anforderungen einer industriemäßigen Produktion 
entsprach und mit dem besonders die Arbeit für Frauen 
erleichtert werden konnte. 1967 wurde in unserer Republik 
in mehreren Betrie1~n ein solches Verfahren erprobt, bei 
dem das chemische ]'vfiuel Nematin zur Anwendung gelangte. 
Nematin ist ein flüssiges Präparat auf der Basis von Na
trium-N-methyl-dithiocarbamat (Vapam). Es gehört zur 
Giftabteilung 3. Nematin besitzt eine nematizide, fungizide, 
insektizide und herbizide Wirkung. Für die chemische Se
lektion ist die herbizide und insektizide Wirkung von Be
deutung. Die Anwendung des Mittels erfolgt hier in zehn
prozentiger Konzentration. 

Zum Verfahren gehören 1 Geräteträger GT 124, 1 Spritz
gerät S 293, 1 Hochdr~ck-Drillingspumpe für die Erzeu
gung des notwendigen Betriebsdruckes in den Behältern, 2 
nahtlose Stahlrohre, eine entsprechend'e Anzahl Selektions
lanzen, Hochdruckschläuche und Absperrventile. Die Ar: 
beitsweise ist einfach. Der Geräteträger fährt im Schrittempo, 
vor dem Traktor gehen -die Selektierer, stechen die Lanze 
bei erkrankten PHanzen in ' den Wurzelstock und spritzen 
durch Betätigung des Handhebels am Handgriff der Lanze = 50 m 1 des Mittels in den Bereich des Wurzelstockes 
(Bild 1). 

• FDGB Bezirksvorstand (AbI. Arbeitsschutz) Neubrandenburg 

Bild 1. Gerät mit 6 Schlauchleitungen für die Arbeitsbreite Von ' 12 Rei
hen; die Frauen tragen vorschriftsmäßige Schutzanzüge für 
chemische Selektion 
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KfL und anläßlich eines Erfahrungsaustausches mit ehren
. amtlichen Arbeitsschutzinspektoren beraten und ' etgänzt. 

Es wird nunmehr an der Leitungs- und Kontrolltätigkeit des 
Bezirkskomitees für Landtechnik liegen , daß von den KfL 
eine einwandfreie Schutzgüte garantiert wird. 
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Die Bedeutung von ArbeitsschutImaßnahmen 
./ 

bei der chemisclJen Selektion von Kartoffeln 

Das Ergebnis der Erprobung war durchaus positiv. Deshalh 
wurde das neue Verfahren im Frühjahr 1968 besonders in 
Bezirken mit starkem Vermehrungsanbau durch die VVB 
Saat- und Pflanzgut 'und die DSG vielen Interessenten vor
geführt und zur Anwendung empfohlen. 

Um die Traktoren und Geräte noch besser auszulasten, 
wurden danach in einigen Betrieben bis zu 16 Schlauchlei
tungen an das Gerät angeschlossen, so daß eine Arbeitsbreite 
von 32 Reihen und eine Schichtleistung von 20 bis 25 ha 
erreicht wurden. Auch im Bezirk Neubrandenburg stellten 
sich viele Vermehrungsbetriebe auf dieses Verfahren um. 

Leider haben sich bei der Anwendung dieses neuen Ver
fahrens 1968 in diesem Bezirk 17 Werktätige, darunter 9 
Frauen, erhebliche Gesundheitsschäden zugezogen, die 
in allen Fällen zum Ausfall dieser Arbeitskräfte 
führten. In 10 Fällen kam es zu einer erheblichen entzünd
lichen Rötung und Schwellung der Unter- und Oberschen
kel, zum Teil bis in die Leistengegend. Zwei Frauen mit den 
schwersten Schäden mußten mehrere Wochen in einer Uni> 
versitätsklinik stationär behandelt werden. Bei den rest- -
lichen Fällen handelte es sieh um ähnliche Verletzungen an 
Händen und Unterarmen. Die Vorteile dieses neuen Ver
fahrens und die dadurch erreichten ökonomischen Erfolge 
wurden durch diese eingetretenen Gesundheitsschäden stark 
herabgemindert. 

In den meisten Betrieben konnte die auslösende Ursache 
relativ einfach festgestellt werden. , Alle Geschädigten hatten 
während der Arbeit unmittelbar Hautkontakt mit dem 
chemischen Mittel bekommen. Ursache waren undichte Ven
tile oder Anschlußstellen der' Schlauchleitungen, so daß das 
Mittel beim Anheben der Lanzen aus der OHnung stark 
nachtropfte. In einigen Betrieben benutzte man völlig un
geeignete Schutzkleidung, in zwei Betrieben hatte man zu
gelassen, daß sogar ohne Schutzkleidung gearbeitet wurde. 
In allen Betrieben war ~ersäumt worden, die Werktätigen 
vor Beginn der Selektierunß darüber zu unterrichten, daß 
sie mit einem nicht ungefährlichen ' Mittel umgehen und 
daß auch sie zur Verhütung von Gesundheitsschäden be
stimmte Verhaltensregeln einhalten müssen. 

Die für diese Arbeiten verantwortlichen Leitungskader in 
den Betrieben haben nachweislich die ihnen nach der Arbeits
schutzverordnung vom 22. September 1962, der 3. Durch
Eühtung~verordnung zum LPG-Gesetz vom 13. August 1964 
und dem Gift gesetz vom 6. September 1950 obliegenden 
Rechtspflichten verletzt. 

Es wäre fal~ch und würde- bei Einführung anderer Verfah
ren in Zukunft ähnliche Vorkommnisse nicht verhüten hel
fen, wenn die Feststellung der Ursachen und Versäumnisse 
für diese eingetretenen Gesundheitsschäden nur auf die be
treffenden Produktionsbetriebe beschränkt bliebe. 
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Der .WB Pflanz-'~nd Saatgut war dfeEntwicklung dieses 
neuen Verfahrens bekannt. Fachleute der VVB haben den 
Produktionsbetrieben Hinwejse Jür die technische Gestal- ' 
tung der erforderlichen Zusatzgeräte gegepen und die Er
ß"ebnisse der Erprobungen ausgewertet. DSG-,Betriebe orga
nisierten Vorführungen, um eine breite Anwendung des 
neuen Verfahrens in Vermehrungsbetrieben zu sichern. Da
bei hab.en sie überwiegend, wie im Bezirk Neubrandenburg, 
vor den aus Vermehrungsbetrieben d,elegierten Leitungska
dern nur technische, technologische und arbeitsorganisato
risthe Fragen des Verfahrens erläutert, ohne die erforderli
ro.en Hinweise für ein gefahrloses Arbeiten der Werktätigen 
·sowie für die Verhütung gesundheitlicher Schäden zu geben. 
Das Hauptversäumnis lag jedoch darin, daß von diesen 

'übergeordneten und zentralen Organen nicht geprüft-wurde, 
ob das neue VerFahren Schutzgüte hat. Das Verfahren wurde 
Betrieben vorgeführt, die Einführung propagiert, ohne daß 
.der nach § 5 der ABAO 3/1 - Schutzgüte der Arbeitsmit
tel und Arbeitsverfahren - geforderte Nachweis über Schutz
,güte vorlag. 

Erst als Werktätige gesundheitliche Schäden erlitten und 
Kontrollorgane .des Gesundheits- und Arbeitsschutzes im Be
zirk Neubrandenburg die Ursachen dafür festgestellt hatten, 
nahm ein Vertreter der Operativgruppe Pflanzkartoffelpro
duktion der VVB Verbindung mit der Abteilung Arbeits
schutz des Bezirksvorstandes des FDGB auf. Hierbei wurden 
.dann erforderliche Maßnahmen beraten und festgelegt. Am 
4. Juli 1969 gab darauf die VVB Pflanz- und Saatgut eine 
Arbeitsschutzrichtlinie für die Anwendung von Vapam zur 
·chemischen Selektion heraus. Sie wurde im Informatjons
blatt der VVB veröffentlicht. 

Ein solcher Schritt der VVB hätte jedoch spätestens zu Be
ginn des Jahres 1968 erfolgen müssen. Wir sind überzeugt, 
daß dadurch alle bisher bei der Anwendung dieses Verfah
rens eingetretenen Gesundheitsschäden vermieden worden 
wären. I 

In diesem Jahr lief die Erprobung ' eines weiterentwickelten 
Verfahrens der chemischen Selektion in 6 Betrieben. Bei die,
sem Verfahren wird das Selektionsmittel (Vapam) in' einem 
S-I-Kanister, ' der in einem Tragegerät untergebracht ist, auf 
dem Rücken getragen (Bild 2). Verbesserte SelektionslanzeR 

. werden verwendet, in die Schlauchleitung ist eine Injektions
spritze eingesetzt worden, die eine genaue Dosierung des 
Mittels ermöglicht (Bild 3) . Nematin wird bei diesem Ver
fahren unverdünnt verwendet. Im Bezirk Neubrandenburg 
wurden dem Vertreter der Üperativgruppe für Pflanzkar
toffelproduktion der VVB Pflanz- und Saatgut Hinweise für 

Bild 2. Tornistergerät - rechte Hand bedi'ent D~lereinrichtung. Unke 
. Hand führt Selektion.lanze 
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Bild 3. Injektionsspritze "System Dr. Bühner" ermöglicht genaue Do· 
sierung 

technische Veränderungen und Verbesserungen für das Ge· 
rät gegeben, damit die Arbeitssicherheit für Werktätige er
höht wird. Nach Abschluß der Erprobungen und der Aus
wertung der Ergebnisse wird von der VVB erwartet, daß 
die notwendigen Lehren aus dem ersten Verfahren gezogen 
und das neue Tornistergerät 1970 nur dann in den Ver
mehrungsbetrieben zur Einführung gelangt, wenn alle 'For
derungen der Arbeits- und Brandschutzanordnung 3/1 er
füllt sind und der schriftliche Nachweis über Schutzgüte 
vorliegt. 
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Neuer Fernsprechanschluß I 
Seit dem 1. ' November Ist unser VEB VERLAG TECHNIK unter der 
neuen Rufnummer 420591 an dos Fernsprechnetz angeschlossen, damit 
sind auch wir künftig nur unter dieser Nummer zu erreichen. 
Bitte notieren Sie sich die neue Anschlußnummer . 
A 7809 Die Redaktion 
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Wann leistet 
Ihre Maschine mehr? 

Wenn s;e m;. @3 ·Scnm;ersrollen geschm;err w;rd, 

denn dodu,eh w;rd e;n le;s.ungsobloll und Ve"ehle;ß du,eh 

Reibungsene,gie ... e,mieden. 

landmaschinen. die unter hd,lesten Bedingungen einsatz · 

bereif sein müssen. solllen gerade aus diesem Grunde mil 

den bewÖhr.enJ~~~ . 
. ·Wölzlagederren gepfleg. werden, 

da diese eine Senkung des Verschl:iB· und Ersatzteilbedarfs 

ermöglichen . 

simvoll schnieren 
sicher schUtzen 

lel Vii CERITOL -WERK MIESTE 3572 MIErn/ALTMARI 
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(Fortsetzung von der 2, Umschlagseite) 

Bild 8. Von Sludenten oer Ingenicurschulc fiir Lanutechnik in Nord
ha usen wurde in Zusammenarbeit mit rler Sektion Pfl:lnzcn
prolillklion de r )l;)l'lin-Luthcl'-UnivcI'Slllit in Halle auf der 
Grundlage e ines nach der XI. l..,(Mi\.( ah:;cschlossen e n Förde
l'ullg':;vertragcs diese l' Netzplansi mulator entwickelt. Er ermög
licht ('5, nuf CitH' n Blick die Auswir1HlIlgcn von Slörgrößen auf 
d l' n kritischen \Ye~ zu erke nnen und geeignete j\lnßnahmcn 
zur' Einha llHIlg' der Gcsmntd a ul!l' des kriti .'~chcn \Veges bei Ein
rt;.ß " on Slörg rüßC'n obzul c iten 

Dild O. Zur AU(lH",'(' illi llg des vorn 1\·l5hJreschcr k o mme nden Gl"r('idt's 
dit' nt d cl' !\[i.iIHhu 5chvo rrcini~er MY 100 der JIOFf.\f.\ i\":\ Kr. in 
l\osscn) Anschlußwert des E-Mot o rs 5,1 k\\', Durchsatz 100 t/h 

Bild 10. De r VEB Stahl" und Appara tebau Genthin entwickelte den 
).' Ia.chbaukornpokt-I< ürnertrockner, der be i ,,0,'0 \Vassere ntl.:ll g 
C' ine n Durcllsatz von 15 t/ h erreicllt, lle izülvc l'l)l'oudl 100 kg/ h 
Sut·t~ II1'B , AnsC'hlußwert 98.2 k\V 

Bild Il. ,\ I, Prototyp stellte der YEB Pelkus Wutha das D,·uckgebliisc 
T 51:3 mit Zell enrad schleuse vor, Nf'nnföl'de rmcnge })c i \Yeize n 
2/1 t/ h bei 40 III Rohrleitung e inschließlich 10 m rürdel'höhc 
und 2 Rohrbo,!!'en von 000, Anschlußwert in sgesamt 31,1 k\V, 
Ha~sc ohne Rohrlei tung 1095 kg 

Bild 12. EhenfilIIs 11oC'h ('in Prototyp ist flns gaug-- und Drllck::!ehläsc 
T ~15 Hlit Zellenl'o.dschle use aus dem ~lei('hen ßctrieb. es cr
n'ieht oei tiO 111 Rohrleitung e inschließlkh 10 rn Fördel'höhe 
und :1 R o hl'bogc n von 900 · c inC'fl Nenndurchsatz von IG t/ h 
(\\ ·('i.;-:en), der AnsC'hlußwert bClr;igt ebenfalls 31. 1 k\V 
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Forum zu Fragen der Mechanisierungsplanu,ng 
mit Hilfe mathematischer Methoden 1 

Am 3. Juli 1969 veranstalteten das Staatliche Komitee für 
Lalldteehnik und die Soz ialis tische Arbeitsgemeinschaft "i\[e
chanisierungsplanung" in Leipzig-Marlddeeberg anläßlich 
der "agra 19G9" vor etwa J50 Gäst!'n ein Forum zu Proble
men der i\[erhanisi(>rungsplanung. Dipl.-Landw. T:\~DEL 

(WTZ für La ndt.echnik Schlieben) gab zllnü chst einen ein
leitellden ü berbli ck über Ziele und Aufgaben der Veranstal
tung, Jie er wie folgt unlriß: 

1. Information über Arbeit und Arbeitsergebnisse der SAG, 

2. breiter Erfahru ngsaustausch zwisrhell VerLretem aus 'Vis
senschaft und Pra x is, 

3. Unterstützung bei der Einführung wissenschaftlicher Füh
rungsmethod en und 

4. 7,lIsammenführung aller geeigneten ]"(riifte zur weiteren 
Verbesserung der i\Iechanisierllngsplauu ng. 

Das Grund sa tzrefera t hielt d~., Vorsitzende der SAG i\Ie
chani sierungsplanung, In g. LEDER., Abteilun gsleiter im 
Staatlichen Komitee fü.· Landtechnik. Von der Forderung 
au sgehend , die Aufga ben von heute au s der Sicht von mor
gen zu lösen, sprach er über 

1. die Aufgabenstellu ng' Ilnd das System der Mechani sie
l'ungspl~nung, 

2. die Anforderu ngen an die Met.hoden und an cl ie ma the
matisch en i\Iodell e sowie 

3. die Arbeit der Ingcni eurbüros für i\[echanisierungsprojek-
tierung. 

Die umfangreichen In"estitionen für die Mechanisierung mit 
dem hö chsten ökonomiscllen Nutzen einzusetzen, ihren Ein
nuß auf die größtm ögli che Steigerung der Produktion und 
dCII höch stm öglichen ZuwJchs an Nationaleinkommen au s 
der Landwirtschaft zu sichem, erklärte Ing. LEDE R zum 
Hauptanliegen lind H aup tinhalt der Mechanisierun gsplan ung. 
T nsbesondere wies er darauf hin, daß durch die Entwick
lung d er \Vissenschaft , vor allem geeigneter mathema tisch
ökonomischer Methoden und einer leistungsfähige n Reche n
technik , alle Vora ussetzungen und Möglichkeiten für eine 
wi ssenschaflliche P lanung der MedHlnisierung gegeben sind , 
die es noch umfassender zu nutzen gilt. Das betrifft alle 
wesentlichen Te il s~'s teme eier Mechanisierungspl anung, wie 
die 

Planuug und Ausarbeitung' prognostischer Masrhinensy
steme, 

Bedarfspi:1nung zur Neuausrüstung sowie zu .. E rgän zung 
des i'vfaschin en- und TI'aktorenparks in LPG und VE G 
mit modern en , leistungsfühigcn i\Iaschinensystemen sowie 
die 

jührliche Einsa tzplanung in clPn LPG, VEG und KO G. 

Der Referent hob [crll0.(" hervor , ,laß mit eier von d er SAG 
f!"e leisteten Forschun gsa rbeit ein wichtiger Vorlauf f ür clie 
Arbeit der Ingenieurbüros für Mech~ni s ierungsp l~ nun g ge
scllaffen wurd e, die immer mehr zur masse n\\"eisen Nutzun g 
des Planullgsmodells übergehe n. uber den Nutzen der i\le
ehanisierungsprojf' kticl"ung liegen in zwisch en zahlreiche Be
stätigunge n aus LPG und VEG vor. So schätzt beispielsweise 
der stellvertretend e Direktor des VEG Saatzucht Meml eben, 
Dipl.-Landw . S:\TJB EH.LICH, den .iährlichen Nutzen (Ge
winn) du rch op tim a le Strukturierung .des Maschinen- und 
Traktorenpa "ks und Senkung eier Verfahrens kos ten im Be
reich der gemeinsa men Pflanzenprouuktion au f etw a 1.00 !:Ir/ 
ha LN ein. 
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Uber Ein·l.elheiten des Optimierungsmodells berichtete Dipl.
Landw. WEBER vom WTZ Schlieben, Außenste Il e Halle. 
Das lineare Optimierungsmodell für i\Iechanisierungsplanung 
soll im Ergebni s Beda .. fskennzahlen für lancltechnische Ar
beitsmittel der Pflanzenprodul,tion ausweisen, die al s Grund
lage prog nosti scl.er Erwiigungen und Entscheidungen dienen. 
Es soll leicht zu variieren und viel seilig zu verwend en sein 
sowie als Optimierungsl<riterien eine Reihe alternativer Ziel
funkti onen zulassen, die folgende Größen minimiere n so l
len : 

1. di e Kosten des Einsatzes lancltechnischer :\rheil.'1 l1iltel 
und der lebendigen .\rbeit, 

2. den Bedarf an Traktoren und Maschin en, 

3. den GrundmittelbedarI und 

4. den Arbeitskräftebeclarf. 

Ins1 esondere unterscheiJet das Modell zwischen fi xen und 
variabl en Kosten des Tral<Loreneinsatzes , wodnrch im Zuge 
der Ko ste nminimierung eine hohe jahreszeitli che Au snut
zung der Produktionskräfte gesichert wird . 

Zu de n Nebenbedingllngen d es Modells gehören u . a .· 

1. die Anba ufliichen , 

2. d ie au szuführenden hzw. die m öglichen Arbeitsa rten 
und 

3. di e Bilanzierung von Arbeitszeitbedad und Arbeitskapa-
zilät der Arbeit skräfte und landtechni schen Arbeitsmittel. 

Die Berechnllng' drs 'Iaschinenbedarfs iq a ufgeba ut auf den 
Leistun gsnormen (l,a/h) der' entsprechend en Aggreg·a te. Ins
gesamt lllnfaßt die Modellmatrix mehr als 360 Zeilen und 
nahezu 1000 Spalten. Dieses hohe Disaggrega tion smaß er
laubt, dureh systematische Veründerun g der Koeffi zienten 
des Modells eine Vielzahl von Varianten der Entscheidung's
vo rbereitung durchzurechnen. Im einze lnen lassen sich vor 
jeder spez iellen Planungsaufgabe folgend e P arameter den 
jeweiligen territorialen oder betrieblichen EI'ford ernissen an
passen: 

1. An1auumfang (Flächen) der Fruchtarten, 

2. Reihenfolge und UlIlfang der verschieden en Arbeitsa rten 
der einzelnen Produktionsverfahren , 

3. die Leis tungsnormen und Kostenr icl.twerle, 

4. die Zeitfondsvorgaben der Produkti"kräfte, 

5. die Zeitspannen bes timmter Arbeitsarten, 

6. die für die Durcl.führung bes timmter Arbeitsallfgaben 
(Arbeitsarten) zur ,"Vahl ges tellten Arbeitsgänge, 

7. die Anzahl der im Komplex eingese tzten Produktivhäfte 
transport\"erbunclener Arbeiten. 

Mit eier Problematik des Kornpl exein ; atzes setzte sich Dr. 
KASTEN vom 'VTZ für La ndtechnik , Außenstelle Halle , 
auseinander, der über optimale Kombinationen zwischen 
Arbeitskräften und 'Ia, chin en fiir tra nsportver1undene Ar
beiten der kooperative n Pfl an7.en produkti on sprach. l 

Ein weiteres Kurzrefera t war spezifischen . Problemen der 
Projektierung agroehemischer Zentren gewidmet. Zu diesem 
Thema sprach der Leiter des Ing. -Büros für ACZ Scbafstädt, 
Dr. i\IEYER. Seinen Ausführun gen Will' zu entnehmen , daß 

l Der volle \:Vortlaut der a uf de m f orum gc h ~ ltenen Referate wird 
von der SAG Mech a nis iel'ungspla nung de m näch s t in einer g.·..,n nde,·
len ßroscllürc herausge brachi 
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das gewählte Optimierungsmodell hinsichtlich der Unter
gliederung in Hauptzeitabschnitte, feste und variable Kosten 
tl. a . in methodischer Hinsicht im wesentlichen dem von 
der SAG Mechanisierungsplanung erarbeiteten mathematisch
ökonom ischen Ansatz entspricht. Dies spricht zweifelsohne 
für dessen Flexibilität und Vielseitigkeit. Zuglei ch machte 
a ber der Diskussionsbeitrag deutlich, daß für die Zukunft 
eine noch schärfere inhnltliche Abgrenzung der einzelnen 
Mechanisiel'ungsprojekte notwendig ist. 

Dl'. R. EHLICH , Dire\;\or dEOS Ingenieu rhüros für landwirt
schaf tliche Transporte (\oIe ißen), behandelte in sei nem Bei
trag die Probleme der Planung des Tran sportmi ttelbedarfs 
für zwischenbetriebliche Einrichtungen. Er teilte die im 
Kreis Köthen auf diesem Gebiet ' gesammelten Erfahrungen 
mit und ging auf die relative Vorzügli chkeit von Transport
mitteln in Tl'ansportkettell ein. Die gute ganzjährige Ein
setzbarkeit der Landwirtschafts-LK\V- Varianten wurde an-

. han d \'on Aufrissen gezeig t. 

Uber E rfahrungen bei der Ausbild ung von Pflanzenprodu
zenten und' Landlechnikern auf dem Gebiet der Mechani
sierungs rlanung sp rach Dr. WEBER vom Fachbereich Tech
nologie eier Uni"ersität Hostock. Er umriß die sich aus eier 
3. Hochschulreform ergebenden Anforderungen bei der Aus
bildung von Diplol11-Agraringenieuren und leite te dara us 
die Aufgaben des Lehrfaches "Technologie der. Landwirt
schaftlichen Produktion" im Fach- und Spezialstudiul11 ah. 
In diesem Zusammen hang konnte er u . a. berichten, daß in 
seinem Fachbereich die Erarbeitung eines betrieblichen i\Ie
chanisicl'ungsprojektes zum fes ten Bestandteil des Lehrpro
gramms gehört. 

Uber Aufgaben und Gliederung des Ingenieurbüros für i\·Ie
challisierungsplanuug im Dezirk FrankfUl't (Oder) informierte 
die Leiterin des dortigen Projektierungsbereichs Nord , Frnu 
BO~E\VITZ. Bislang wurden in diesem Bereich bereits viel' 
größere Projekte verteid igt, ferner verschiedene I nstnndset
zungsprojekte und Kampagnenetzpläne. Frau BONEWITZ 
berichtete u. n. über die Aufgeschlossenheit der sozialisti
schen Land wirtschaft , betriebc und die gute Zusammenar-

beit mit dem VED agrotechnic. Den Nutzen der geleisteten 
Arbeit veranschlagte sie auf etwa 5 Prozen t des jährlichen 
Zugangs an neuer Technik. 

Uber die Beurteilung der Mechanisienlllgsprojekt~ s(')itens 
der landwirtschaftlichen Praxis spl':lchen zwei Praktiker aus 
dem Bezirl, Schwerin. Dipl.-Landw. THAM:\I, Vorsitzender 
der LPG Regnhn, beton te in einem kritischen Diskussions
beitrag die hohe Verantwortung, die die Ingenieure für die 
Era"beitung und Durch!;etzung ihrer Projekte tragen. Er for
derte u. a. eine Gültigkeit des Projektes für einen Zeitraum 
von mindestens viel' bis fünf Jahren, eine flexiblere opera
tive Planung, Garantien für die termingerechte Ausstattung 
mit der vom Mechanisierungsprojekt geplanten Technik so
wie interpolierfähige Endtabellen. Große Bedeutung maß er 
ferner der Gewinnung zuverlässiger Primärdaten bei. 

Se hr anerkennend über die vorn Ingenieurbüro Sch\\'erin 
geleistete Arbeit äuße.'te sich Koll. l\UEIIE, Leiter der 
8300 ha umfassend en gemeinsamen Feldwirtschaft der in 
der KOG Bemitt auf freiwilliger Grundlage zusammenarbei
tenden LPG. Er bezifferte elie mit dem i\fechanisierung'spro
jek t Bernitt verbundene Kosteneinsparung auf rd. 150 M( 
ha LN. Die besondere Bedeutung sieht er in der Beseiti
gung des teilweise noch vorhandenen Typenwirr\\'arrs unel 
der Vermind erung des Besatzes. 

Das Schlußwort des Forums sp rnch DI'. KRUPP, ' Wissen
schaft licher Direktor des WTZ für Lnndtechnik Sch lieben, 
der die Ergebnisse der Konferenz abrechnete. Er würdigte 
nochmals die Arbeit der SAG i\feehanisierungsp lanung, das 
hohe wissenchaftliche Niveau der mitgeteilten Arbeitsergeb
nisse sow ie deli in recht erfrischender und zweckentsp reche n
der Weise geführten Erfahrungsaus tausch der Praktiker über 
die Mechanisierungsprojekte. 

Abschließend unterstrich er die Forderung nach einer wei
teren Mathematisierung des Produktionsrrozesses und stellte 
der land technischen Analyse das wissenschaftliche 1'01'

schungszi el, Schwachstellen des Produktionsprozesses recht
zeitig aufwzeigen. Besondere Bedeutung maß er in diesem 
Zusammenhang der Komplexoptimierung bei, und ZWllr so
wohl für im pra ktischen Betrieb bereits laufende als auch 
für prognostische Verfahrenskol11plexe. 
Dr. E. FLEISCHER, I·ralle A 7743 

Dr. A. KASTEN· 
Optimierte Komplexgrößen für den Maschineneinsatz 

bei kooperativer Pflanzenproduktion 

Die Organisation der landw.i.rtschaltlichen Produktion und 
N ahrungsgüterwirtschalt der DDR nach sozialisüschen Ratio
nalitätsprinzipien führt zur Konze ntration der Produktiv
kräfte und zur Speziali~;ierung der vel1schiedenen Prod uk
tionsbereiche. Durch Kooperation können Betriebe von unter
schiedlicher Größe und Str.uktur an dieser Entwicklung tei l
nehmen lind die Vorteile der arbeitsteiljgen Produktion 
nut len. 

Für die einzelnen Bereiche der Pflanzenp roduktion ergeben 
sich beachtliche ökonomische Vorteile aus dem kooperativen 
Einsatz von Menschen und Maschinen verschiedener Betriebe 
in sogenann ten Kolnplexe n auf großen Schlägen und in 
großen Produktionsanlagen. Ein wesentlicher Vorteil beim 
komplexen Eimatz vo n Menschen und Maschinen liegt in 
der effek tiveren :\usnutzung der Arbeitszeit durch optimale 

WTZ fül' Landtechnik Sch liehe n (Di rektor: Dipl. ·J ng. ALCEN
ST.\E DT) Bereicll Forschung, Sektol' Okonornie und Datenverarbei' 
tung , .\ rbei lsgruppe Halle/S. 
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Zuordnung von unterschiedlichen an ein ern Ve..rahren mit
wirkenden Prod u ktivkräften. 

Kriterien für ökonorrllsch optimale Kombinationen von Ar
beitskräften und landtechnj schen Produktionsmitteln sind 
gleichzeitig wesentliche Bestimmungsgründe für die Größe 
von Produktionseinheiten der Pflanzenproduktion. In Zu
lwnft werden die beteiligten Betriebe für die Produktions
einheiten der Pflanzenp rodukti on vol\.s tändige Maschinen 
systeme anschaffen und den Umfang dieser aus Menschen, 
M3JSchincn, Produktions- und Verarbeitungsanl·agen bestehen
den Produktionssysteme ständ ig der sich wandelnden opti
malen Größe anpassen [1]. 

Systematisierung der transportverbundenen Arbeiten 

Am meisten abstimmungsbedürftig sind Arbeitskräfte- und 
Maschinenkombinationen für transportverbundene Arbeits
verfahren. Mit wachsender Konzentration und zunehmender 
Arbeit.steiJung der landwirt.schaJtJ,ichell Produktion nimmt der 
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Komplex. Okonomisch, von den .Verfahrenskosten je Hektar 
gesehen, sind meist die größeren Komplexe überlegen 
(Zeile 14) . 

Wie wir aus anderen Versuchsrechnunge'n wissen, kann der 
Fall eintreten, wo es ökonomisch günstiger ist, eine kurze 
zyklische verfahrensbedingte Verlustzeit der Erntemaschine 
in Kauf zu nehmen und auf den Einsatz einer weiteren -
dann gerade nur schlecht ausgenutzten - Transporteinheit 
zu verzichten. Durch d~e Ganzzahligkeitsbedingungen gibt es 
bei diesen Optimierungsproblemen sprunghafte Änderungen 
in der Struktu·r de.r Lösung. 

Eines läßt sich aus unseren bisherigen Untersuchungen fest
halten und verallgemeinern: Je größer die TransportentCer
nungen ·und je länger die Transportketten werden, desto 
kleiner wird der Einfluß einer wachsenden Komplexgröße 
auf die Verfahrenskosten je Hekta,r. 

. , Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

Der Umfang transrortverbundener, abstimmungsbedürftiger 
Fließarbeitsverfahren in der Pflanzenproduktion nimmt stän
dig zu. In der vorliegenden Studie werden dies.e Arbeiten 
technolog,jsch typisiert. Für die ver.scmed~men Grundformen 
haben wir ein Modellsystem ausgearbeitet, mit deS'5en Hilfe 
ökonomisch und 0 technologisch optimale Verfahrensvarian ten 
berechnet werden können . Entsprechend der Unteilbarkeit 
der ProduktivkräIte Mensch und Maschine wurde die 
gemischt-ganzzahlige lineare Optimierung verwendet und das 
Verfahren als System betrachtet. , 
Die ersten Variantenrechnungen zeigen bereits den großen 
Nutzen dieser sogenannten Komplexoptimierung für die 
Maschineneinsatzplanung. Ul15ere Modelle ermöglichen, alle 
die Komplexgröße beeinflussenden quant.illzierbaren Fakto-

\ 

ren zu berüCksichtigen und die für unterschiedliche ProdukT 
tion.sbedingungen zweckmäßige Zuordnung der Produk~i.t
kräfte unterschiiedlicher Leistung zu bestimmen. 

Wenn .für den Rechenautomaten R 300 geeignete Programme 
vorliegen, können die Ingenieurbüros für Mechan-isierungs
planung die Maschinenein-satzplanung für Kooperationsge
meinschaften mit Hil.fe unserer Modelle vornehmen. 

Sicherlich wird auch die Landmaschinenindustl'ie bei der 
Entwicklung neuer MaschinensY6teme mit Vorteil auf Para
meter zurückgreifen, die aus Verfahrensoptimienungsrech
nungen hel'Vorgegangen sind. Beim Verkauf von neuen Ma
schinen sollten optimierte Eirusatzvorschläge' mitgeliefert 
werden. 

Die ökonomisch optimale Komplexgröße ist ein wichtiges 
Kritem,um für den z,weck.mäßigsten Umfang von Produk
tionseinheiten in der Pflanzenproduktion. 
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Dipl.-Ing.-Ok. d . I. I. 
W. ALBRECHT· 

Erfahrungen über die Einbeziehung der Betriebe der Nahrungsgüter
wirtschaft in das System der landtecbnischen Instandhaltung 

Der VII. Parteitag der SED hat den Bürgern der Deutschen 
Demokratischen Republik die historische Aufgabe gestellt, 
das entwickelte gesellschaftliche System des Sozialismus 'zu 
gestalten und sein Kernstück, das ökonomische System, zur 
vollen vVirkung zu bringen. Für die sozialistische Landwirt
schaft haben sich daraus ebenfalls neue und größere Auf
gaben abgeleitet, die mit den herkömmlichen Methoden nicht 
mehr zu bewältigen waren. Mit Hilfe der kooperativen Be
ziehungen, die sich seit dem IX. Deutschen Bauernkongreß 
in vielfältiger Weise entwickelt haben, . konnten bedeutende 
Erfolge in der Produktion und damit auch der gesellschaft
lichen EntwickluJlg erzielt werden. 

Konkret geht es in Auswertung der Beschlüsse des VII. Par
teitages der SED 'und des X. Deutschen Bauernkongresses -
ausgehend von der Prognose der Entwicklung der sozialisti
schen Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft in der 
Deutschen Demohatischen Republik - um die Sicherung 
einer bedarfsgerechten Produktion und Verarbeitung. land
wirtschaftlicher Erzeugnisse ~owie einer modernen und sta
bilen Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Nah
rUllgsgü terno 

Die Verflechtung der landwirtschaftlichen Produktion mit 
der' Nahrungsgüterindustrie setzte auch für die Kreisbetriebe 
für Landtechnik (KfL) neue Maßstäbe. 

• Bezi}kskomi{ee Cür Landtechnik Leipzig 
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Um die Versorgung der Bevölkerung entsprechend den stän-
dig wachsenden Bedürfnissen mit hochwertigen Nahrungs
gütern sichern zu können, ist es auf Grund des differenzier
ten Entwicklungsstandes der Betriebe der Nahrungsgüterwirt
schaft erforderlich, einen Teil dieser lletriebe zu rekonstru
ieren, damit ein höheres Niveau der Produktion und Ver
arbeitung erreicht wird. Neben der Rekonstruktion von Be
trieben oder Produktionsabschnitten ist es aber für einen 
kontinuierlichen Ablauf der Produktion - und damit der • 
Versorgung der Bevölkerung - unbedingt notwendig, den 
störungsfreien Betriebsablauf durch eine vorbeugende In
standhaltung der Anlagen zu gewährleisten. 

Wie hat sich die Unterstützung der Betriebe der Nahrungs
güterwirtschaIt im Bezirk Leipzig dlUch die I~fL entwickelt? 
Im Bereich des Bezirkskomitees für Landte.chnik Leipzig 
wurde ein gesonderter Sekto, innerhalb der Abteilung "Pro
duktion" gebildet, der die spezifischen Probleme der Betriebe
der Nahrungsgüterwirtschaft bearbeitet. Außerdem wurde ein 
Betriebsteil des KIL Leipzig-Land so umprofiliert, daß die 
Fertigung einfacher Rationalisierungsmittel aufgenommen 
werden konn te. 

Zunächst begannen wIr Im Jahre 1968, mit etwa 25 Produk
tiollsarbeiterri einfache Rationalisierungsmittel - vorwie
gend' für das Fleischkombinat - zu fertigen u,nd zu mon
tioren. Diese Arbeiten wurden mehr oder weniger auf Zuruf 
ausgeführt . 
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Zu Beginn des Jahres 1969, als wir uns einen realen Dber
blick über die vor uns stehenden Aufgaben auf dem Gebie t 
der Nahrungsgüterwirtschaft verschafft hatten, konnte mit 
einer zielstrebigen Arbeit - vor allem auf dem Gebiet der 
Projektierung - begonnen werden. Dabei zeichne ten sich 
auch die einzelnen Schwerpunkte ab und wir konzentrier
ten unsere Arbeit deshalb auf d en VEB Kombinat Ge treide
wirtschaft, den VEB Fleischkombin a t und den Bau von 
Kartoffellagerhä usern und deren Einri chtungen. Di(' bisheri
gen Erfolge waren heachtlich. 

Geeignete Instandhaltungssysteme 

In diesem D"itrag soll nicht. a ll sfiihrlich iiber den Bau lind 
die' Montage von Rationa lisierungseinrichtungen h erichtet 
werden. Wir sehen cs jedoch a ls wesentlich an, mit Hilfe 
durchgängiger Rekonstruktionsma ßnahmen die Grundl agen 
für ein sinnvolles In standhaltungssystem zu schaffen. 

Auf dem Gebiet der In standhaltung sind \\'ir z. Z. dabei, mit 
den einzelnen Kombinaten bzw. wirtschaftsleitenden Or~a
nen R aJIlnell\'ereinharun ge n übcr die zwecknüißigsten In
standhaltungssysteme ahzu schließen. Mit dem Kombinat für 
Getreidewirtscha ft kam iLi VOL'be reitnng der Halmfru chternte 
eine ' solche VereinkLL'ULlg zus tand e. Die umfangreichen Spei
cheranlagen, (; etr(' idetrockner, i\Iischl'utter\\'crke usw, bedür
fen unbedingt rege lmüßiger Pflege und " ' artung, wenn eine 
s tä ndige Einsatzl)ereitscha(t g'arantiert se in soll. Für diese 
Zwecke standen dem Kombinat geeigne te l'aehkrüfte nicht 
zur Verfü gu ng, die i\ nlage rli'a hrer fü hrten \Vartungsmaß
nahmen in den selteLlsten f ällen se lbständig' dUl'ch . 

Um diesen Zu stand zu \'eL'änJern , wurden die notwendigen 
InstandhaltungsmalJnGhmen unte r Berücksichtignng e iner 
konkreten AufgGbenahg L'en:wng ermittelt. 

Das Bezirkskomitee für Landtechnik verpflichtet die KfL
Abteilung Landtechnisch er Dienst!, auf J er Bnsis dieses nah
menvertrages in ihren Kreisen entsprech end e Verträge mit 
den e inze ln ~n Detrichs teil en des Komhinats für Getreide
wirtsch aft abzu schließcn. 

In diesem R ahmen\'crlrag wurde unter anderem folge nd e 
Arbeitsteilun g fi x iert: 

,'1) Aufgaben der Abteilun g - LGndtech n ische r Dienst -: 
Ausfühm ng techni scher Du rehsich ten, 
Instandsetzungen lind Grundübe rholungen an sämt
li chen stationären UJlcl transportablen Maschin en , elek
trotechnisehen Anlagen und Einzelaggregaten bei Ein
haltung der einsddägi ge LL S icherheits- und Qua litäts
bes timmungen. 

I Die ß cgl'ifCe "La nd tec:hni schcr Dien 5tH und " la ndtechnj schc Instand 
ha ltun g" gelten in di esc lH Aufsatz nur sinng'e m~iß und sind zu einem 
SI)ä tere n Zeitpunkt TG L-ge !"C'('h t zu erweitern U7.\\'.· um zuändern. 

Erfahrungen und Weiterentwicklung 

UntE'l's tützung bei der Qu alifIzierung und W eit erbil 
dung von Betriehsschlossern und Pflegepersonal für 
die G et re id", \\'i rtsell;) ftsbetriebe, 
Soforthille bei Havarien, techn ische I' Bereitschafts
die nst in den Emtekampagnen. 

b) Aufgabe n dpl' Getreicl e \Virtschartsbetriebe 
- Pfleg"' - uncl \Vartungsma l1nahmen, 
- ldein ere, u nkoonplizierte H.eparaturarbeiten, 

E s kanu eingest:hütz t werden, daß mit diesen Maßnahmen 
in diesem .Jahr e in t' gute Erntevorbereitung erreicht wurd e, 

Mit der Bildung der Abteilungen Landtechni scher 
Dien st - wurde Jie :\löglichkeit gesc1JafIen, in Anlehnung 
an elen gl'n:llLnten VertL'ag auch mit den milch- und fiei scll
verarbe itenden Betrieben so wie der vVirtsehaftsve re inigung 
Obst, Gemiise , Speisekartorreln ähnliche Hahmenvere inbarun
gen abzuscltli ", ßen. 

Eine mit dem VEB l'leischkombina t "Delicata" vorbereite te 
Vereinbarung sieht fo lge nde Arbeitsteilung vor: 

a) Abteilung - La ndt echnischer Dienst -
Ratiouali sierung"na ßnahmen im kleineren Umfang, 
planmäßige vorb euge nde Instandhaltung, 
Grund üherholungen 
Sofo rthilfe bei Havarip'Jl. 

b) Fleis <;hl; ombinat 
- Pflege- )Lnd \Val'lungsmar.\nahmen , 
- Ausführung kle in erer Reparaturen. 

In Auswertung (kL' vorbereitenden BeL'a tun gen zu diesem 
n ahmenvertrag wird im Schwerpunktbe trieb des Flei schkom
hin a ts - dem ScltlachthoI - e ine Außenste il e des Land
technischen Di enstes auIgeba ut , um die genannten :\Iaßnall
men zügig du rcll'f'lzcn zu könlLeLl. 

Mit dem Abschluß diesel' RaILlnel1\'e reinbarungen und ihrer 
Realisierung wo llen wir noch in di esem .Ja hr erreichen, d a ß 
a lle Betriebe de r Nahrullgs[;'üterwirtscha ft in das System der 
landtcchnisdLen Instandlw ltllng' einbezoge n werdeu. 

Zur VcrwiL'klichung' all di e';P- l' Ma ßnahmen war die Bildung 
ein er gesonderteIl ,\J.t c ilun g - Landtechnisch er Dienst -
die Vora LL sse t7,ung. Fl'll' diese Aufgaben stehe n uns inL Be
zirk = 90 Arbcitskrüfte zur Verfügung. UIll die Vereinba
rungen berntLln gs- uud projektie rungsseitig abzu sichel'n , 
wurd e 19G9 e in P rojektiel'Llng'sbüro fü r Nahrungsgüter\\'in
schaft gebildet, de llL 7" Z, S Kollegen angehö ren und da, 
n och in Jiesem .JalIL' :l"f L5 bis 20 i\[ita rbe iter er,,'eitert 
wircl, 

Hier lieg t der Sch\\'cL'punl; t tL nserer Arbeit, den n nol' cl ie 
wisscnsdLaftliche ])LLrcbdL'ing' l/L' g' .t el' techllolog i:; dL elL Pm
zcssc Lind cin C'. itlgeni (' urrn iißigc \'o rbel'eitung dUIThgiingigel' 
Re kon struktioIlSLJwl.l"al"LL p' Ll schaffen elie Vorao ssc tzun g' flü' 

des Landtechnischen Dienstes im KfL Oronienburg 
Ing, H, ZERBE, KDT" 

Die Jer Landwinschaft un serer Republik gestellten _\.ufgab elL 
€I'fordern die umfassend e Mel'hani sierung a ller Arbeiten und 
eine schlagkräftige Be treuung der dabei ei ngese tzten Technik , 
Daz u dient der Aufbau eines LalL(lteclmischen Dj enstes (LTD.\ 
in allen KfL. Ziel des au s d em ehemaligen PrüJ- und Kun
dendienst des KfL Ownienburg entstandenen LTD ist es, 
durch schlagkräftige opeL'nti\'e Be treuung der Technik in der 
Landwirtsch af t ,und :\'nhl'un g'sg ütel'wil'tschaft im 'Vettbewerb 
der Kollektive des B~triehes an die Spitze vorzudrülgen , 

• lug. [ÜI' op l· r·al i n~ 111S I:llltlsd l.. ung im IO L Or ,:l1li eniJurg 

echte Spitzenlei s tungen I,LL \'o llbringen und den wissenschaft
liclL-tcchni sche n Vorlauf /,LL s ieh e l'l \. 

Im wesentLichen I;on zentriert sich d as Kollektiv nach ge
meinsamer Bera tung allel' Aufgaben auf fo lgende Schwer
punkte : 

I~ L'Ii'tllllng- aller Ve rpfli chlungen gp!!cnüuer den Betrieben 
der soz ialisti schen Land - und i\ahrungsgüterwirtschaft, 
beso nd ere Unterstützung der fortgeschritten en Koope
rnt ionsg'emeill sdtaIt2LL, 

Organ isie ru ng eincL' kontinuierli chen Planerfü llu ng, 

l) C' ut ::-:ch c . \ g l' :'\rl edtni!~ la . . ' ~'. ] {(: l't II i\ ü" c mL C' f' l UG9 



Erreichung der Plankennziffern in allen Arbeüsgruppen, 
Entwicklung des geistig-kulturell en Lebens; 

pol,itisch-id eologische Weiterbildun.g der Kollektivmitglie
der durch Einflußnahme der Parteigruppe des LTD. 

Zur Sicherung eines w~i;rkungsvollen Einsatzes der mod ernen 
Landtechnik - vor allem im Komplex - in den soziali6ti
sehen Landwirtschaftsbetrieben und KOG is t ein schlagkräf
tiger LTD erfo rd erlich, der damit eine hohe Verantwortung 
übernimmt. Deshalb sind im einzelnen folgende Aufgaben zu 
lösen: 

1. Vervollkommnung der Dienstleistungen des LTD gegen
über der Land- und Nahrungsg'Llterwirtschaft, 

2. Abs ichel'Ung der vorgesehenen Traktoren-Teilinstandset
<. ung und 6chllelle operative Schadensb eseiti gu ng, 

3. Absicherung der Kran-Teilinstandsetzung und operiltive 
Sehadensbesc it.igullg, 

4. DurchfühJ'ung von Prüf- und Garantiearbeiten für di e 
gesamte Landtechllik, 

5. Prüfungen und _\.bstellung von Störungen an elektrischen 
_\nlagcn , 

G. Erledig.ung von InstanJ.haltungsaufgaben bei Anlagen der 
Innenmedlanisieru ug. 

Die einzelnen Bereicl,e des LTD sind m a teriell ·und personell 
so ilufgeba·ut, d.aß ·sie allen Anforderungen der sozialistischen 
Landwirtschaft gerecht werden. 
Die gena ll e Allfschlüsselung der ökonomischen Kenn ziffern 
lind der Prämienaufteilung sind entsprechend den Verein 
hnmngen im ökonomischen Vertrag eingearbeitet. 
Das I-':: ollektiv ermitt e lt monatlich die beste ArbeiLsgruppe, 
um effektiv hohe Lei stungen im einzelnen und im Kollekti,' 
zu vo llbringen. 
Auswertungsmerkm ale sinti dabei : 

Qualitä t ·und Quantität der Arbeit bei sinnvollem Ein
satz von i\Iateri<lllInd Hilf»to ffcll , 

\Vartung und Pflege von Produktionsm itteln, 
Zustand und Einri chtung des Arbeitsplatzes bz\\'. :,[on
l[tgceinrichtung. 

!,olitisch-ideol ogisclle Einflußnahme im Kollekti\'. 
Der wissenschaftlich-technische Fortschritt kann nur erfolg
reich durchgesetzt werden, wenn genügend politisch· und fael ,
"ch ausgebi ldete Kräfte vorhanden sind, die die Arbeih
organi sa tion und modernen Tecllnologien in der- Produkti on 
heherl'scl1en . Daher muß die QLI'alifizier.ung so gestaltet sein , 
<laß Spezialisten auf allen Fachgebieten, w,ie für MD E 5 l2, 
Traktor ZT 300, D 4 K, MTS-50/52, GI' 124, T 172/174, 
Sa lllmelroder E 6GO/665 , so wie Prüfclienstschlosser und Hebe
zeugwerker v orh anden sind. Wir können hi erbei einschät
zen, daß wir einen hohen Grad der faclllichen Ausbildung 
cITcicht haben. Zum anderen liegt res t, welche Kollegen noch 
([lW I ifiziert werden müssen. 
Zur weite ren Durchsetzung der Mechanisierungspolitik spe
ziell in der Lancltechnik is t das inge nieur-tedmische Personal 
dcnl LTD unterstellt, das hisher ·über die Da tenverarbeitung 
folge nde Mecllanis ierung'sprojekte für die Feldwirtsch,lft er
arbeitet hat: 
KOG Kl·cmm en·Hohenb.ruch, KOG Schmachtenlwgen-Schön
Iließ und K OG Eichstüdt-Schwante. 
Diese Projekte sind Gr.undlage für die ZuJüJuung und den 
Ein sa tz neuer Techni'k ,in der Land wirtschalt. 
Wir, können insgesamt heu te einschätzen, daß wir mit Bil
dung ~I(\s LTD ah J anu ar 19G9 -u.Jlserel) Aufgaben gerecht 
p:~worden sind . Das beweisen die 'unter besol1Llc.rs schwierig<>]] 
Bedingungen d.ul'chgeführte Prüh.ialusbestellung sowie die 
Erfahnungen dcr E rntekarnpagnen, Mit a llen Kooperations
gemeinscha ften wurden Betreuungsvel'einhnrungen abge
schlos,en , in denen konkret fes tgelegt war, welche Au.fgaL cn 
\'0111 LTD h·ierbei zu erfüllen waren. Dabei hatten wir un s 
auf 'e in In[ol'lllationss)'stem über einen Dispa tche r- gestützt. 
Dadurch bestand täglich .und stündlich eine Ubers icht, wo 
i\Iaß na hmen zur Beseitigung von Schäden ein zule iten warcn. 
Um d·ie Ers<ltz tc ih'ersor~ung zu .sichern, wurden konkrete 
Vereinbarungen mit dem Versorg.nngslager des VEB "agro
technic" get roffen , damit bei Fehlpositionen solort e in 
SchnelldiellSt " 'i rk 'il ll1 werden konnte, um längere Still stand
zeiten zu v ermeiden . Au szugsweise aus dem 

n('tlt ~che !\ g l'arl('l'llllik 19 . . l;! . . Heft l.l !'\"o\'crnbel' lOG!) 
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Plan zur Durchführung der Frühjahrsbe>stellung 1969 

folgen anschließend die wichtig,sten Festlegungen, die a ls 
Beispiel gelten können: 

Mit den Technischen Leitern der Genossensch"lten wurde 
am 28. Febr,uar 1969 eine Beratung durcllgeführt. Hierbei 
wurde betont, daß es sich bei diesem umfangreichen Auf
gabenbereich notwen dig macht, den LTD zu einer schlag
kräftigen Einrichtung- zu entwickeln, di e in der Lage ist, 
eLie bereits genann ten Aufgaben in k Lirzes tcn Zeitein
heiten abzuw ickeln. 

Für den Bereich Neuholland is t der Arbeitsbereich Li e
benwald e verantwortlich. In Liebenwalde steht ein Fahr
zeug B 1.000 in Bereitsch aft. 
Der Detrlcbstpil Flato\\, betrcut die K{)G I, remmen! 
Hohenbruch. Das Fahrzeug B 1000 wird für diesen Be
reich voll für- Sclladensbeseiti,guillg eingesetzt. 
Dic KOG Ei chstäd t, Tcschendor:f, Schmachtenhagen und 
Germendorf werden von Oranienburg aus betreu t. Für 
die BetreLl'u.ng werden zwei Fahrzeuge (Robur ·und 
B 1.000) eingesetzt. Außerdem s tehen zwei weitere Fahr
zcuge, D 1000 KolTer und B 1.000 Pritsche, zur VerfüguIl f!', 
die über den Dispatcher a ls Soforthilfe einzusetzen sind. 
Um jederzeit bei der BeschaJ1ung von Ersa tztei·len be
weglich zu sein : wird der Trabant "Kübel" in Oranien
burg hereitges tell t. 
Um die volle Wid,samkeit der Schadensbeseiti,gung zu 
gewiihrleisten , is t in den Bere ichen Oranienburg, Flatow 
und Liebcnwnlde ein System von Bereitschaftsdiensten 
of'!!;an isier t, die ·üJ)er die Betriebsteile erreicht werd en 
kö nnen. Außerdem is t in Ora nienburg ein Dispa tcher ein
gese tz t, der täglich bis 20.00 Uhr (Tel.-NI'. 3251, 3258, 
3808 oder 3085) zu e rreichen ist. Dies t rifft <tuch für Feier
tage zu. Außerh alb der normalen A.rb eitszeit wird ein 
Hausbereit.schaf tsd ien st durch die Koll. P. und Sch. ge
sichert, die unter Rufnummer 3475 bzw. 438Jl -tu er
reich en s ind . Bei ihrer Abwesen heit ist in eigener Fest
kgllll g ('i ll It: l' s; \lzlllftllll /.11 ste il elI ) der i/TI 13clf'iehslt: il 
Oranienburg seinen Bereitsch aftsdi ens t verrichten muß. 

Informationssystem wöhrend der Frühjahrsbestellung 

Alle Schadensfälle, die ni cht in eigener Verantwortung in 
den Betriebsteilen behoben werden können, sind dem Dis
patcher zu m clden . Dieser hat 'Ia ßn<lhmen für dic Beseiti
gung des Schad ens einzuleiten. 

Die :,[e i, tcr melden tCiglidl his 7 . l3 U br dem ])i , ,);,td"' l': 

Wievie l Maschinen und Geräte waren am MelJ et:1g bis 
6.00 Uhr nicht elnsa tzftihig? 
Davon 

wegen fehl ender Ersntztcile? 
- wege n [ehlencler Baugruppen ? 
- längere S ti.JIstandzeiten. 

.\Ik Sch ad ensfä lle und eingele iteten Maßnahmen werdcn i.m 
Dispa tchcrbud1 eingetragen. 

W ähren d der Kampagnen zur PrülIjabrsbes tellung wird die 
E l'sfl tzteilvcrsorgung durch das Versorgungslager entspre
chend dem sofortigen Bedarf schnell und reibungslos abge
wickelt. 

Bereitschoftsdi enst 

Da s Versorgungslager OrnnienburgiEden des VEU agrotech
nik is t wiihrenJ -der regulären Arbeitszeit his 18.00 Uhr unter 
der Ru fnummer Oranienhurg 4067 zu erreichen. 

Von Montag bis Freitag besteht von 18.00 Uhr bis 1.9.30 \:hr 
cin Hausbereitscha.ftsdienst der in der Nähe des Versorgung'';
lagers wohnenden Mitarbeiter. Der Bereitschaftsplan ist am 
I~ingangs tor des Vcr.so rgungslagcrs uu sg'ehäng t. 

.\.m Sonnabend und Sonntag ist das Versorgungslager " on 
9.00 Uhr hi s 1.3.00 Uhr besetz t und telefonisch e rreichbar. 

Diese Form der schnell eJ1 operntiven Schad ensbesci tig ung 
soll <l uch künftig bei Durchführung ' der verschied enen .\.1'
beitskampagncn jn eier Landwirtschaft beibehalten bz\\'. veI'
be""rt werden, -\1111 auch übßr den 20. Jahrestag hinau s 
ullscre DDR mit guten Ergebnissen sowohl ökonomisch al s 
;luch politi sch z·u stiirke,J. .\ i72f) 
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ELMIA-69 - Ausstellung In Jönköping, Schweden 

Die ELMIA 69, vom 6. bis 15. Juni 1969 veranst"llet, wa r von m ehr 
als 1000 Ausstell ern aus 17 Länd ern beschickt. 150000 Besuch er bes ich
tigten die umfangreiche Land- und Forstmllschinenscnuu, die in engem 
Zusammenhang mit der gleichzeitig in Jönköping veranstalteten Fach
konferenz über das Forstwesen in den jungen Na tion a lstaa te n s tand, 
nuf der 160 Fachexperlen die Möglichkeiten der Unterstüt zung erörter
ten. Aus der großen Anzahl neu vorges tellte r Entwicklunge n sollen 
Bild 1 bis 6 einen kleinen Eindruck v e rmilLein. 

A 7680 

Bild 1. Luftbildl.lufnnhme vom EL~IIA-~'I essf'gf' lünd e 

Bild 2. Ein scllWediscl)es Erzeugnis ist der l(unstdüngcl's tl'eue r FFV 606 
mit 15'm Arbeitsbreite. Sein Schleuderrad is t in 15m Höhe 
angeordnet 

Bild 3. Ebenfalls eine "Schwcden"-Neuhcit ist der "T::uHup" -feld
hä('ksler mit Ausbringevorrichl.ung für Ameisc nsüul'c 

Bild 4. Der "Vieon"-Doppelk.ipper mit Kipphöhe n von 1 und 3 m 
kann mit 7 m' beladen werde n, e in kle in eres Mode ll laßt 
4 m3 

Bild 3. Der ]ohn-Deere-Düngerstreuer arbeitet mit Propellerverteilung. 
Zwischen den Streuflügein be findet si(:h ein Umrühre r , der 
Yerstopfungen verhindern soll ' 

Bild 6, Der nutomatiscllc Futt.erwagen "i\lengcle" gehörte Z\I den un
gewöhnlichsten Fahrzeugcn d er Messe , i\Iit dem AF\V BA kOlnn 
man nacll rechts und links fütte rn i e r bes itzt Batte ric~lntrieb 
und laßt 3 10' 
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We~te [(2 und [(3 wegen ihrer geringen W'irkung" auf die 
Verformung. Der der bleibenden Verformung umgekehrt 
proportionale Kennwert [(4 verkleinert sich u. a. mit zu
nehmender Lagerungszeit. Für zwei extreme Belastungs
zeiten wurden die Verformungen auf Grund des Modells mit 
den 'Werten der Tafel 1 berechnet und den Versuchswerten 
gegenübergestellt (Bild 3), Der Verformungsverlauf kann 
mit dem gewählten Modell in dem Gültigkeitsber eich hin
reichend genau beschri eben werden. Die im Langzeitversuch 
auftre tende stärkere Abweichung im Bereich 1 bis 10 ds ist 
durch Differenzen in der Anfangsverformung der vcrschie
denen in Tafel 1 gemittcltcn Versuchsreihen bedingt. 

Zusammenfassung 

Als Grundlage für Untersuchungen über das Beschädigungs
verhalten von Kartoffeln wurde das rheologische Modell der 
Kartoffel präzisiert und hi erfür Untcrsuchungsmethodik und 
einige Kennwerte angcflihrt. 
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Li UCH BESPRECH U HG 

EDV rationell vorbereiten 

Eine Methode zur Einsatzvorbereitung elektronischer Datenverarbei
tungsanlagen für de n Bereich eies Binn e nhandels 

Von H. KREUZIGER. w. SCIHllDT und L. GEYLER. Verlag Die 
Wirt scJ13ft, Berlin 1968. 14,7 X 21 ,5 ein , 192 Seilell, 38 Abhildllngcn, 
mehrere Tobellen, broschi e rt , 7,50 ;\lndL 

Unter den Bedingungen der wi ssenschaftlich-techni schen Revolution ist 
die Vorbere itung des Einsntz.es elektronischer Dat.envcrarbeilungsan
lagen zu einer zwingenden Notw endigkeit geworden, will man zu
künftig noch de n Anforderungen gerecht wCl'dcll ,. die an nie Pl::tnung 
und Leitung e in er boc!lentwicl<.e lt en Volkswirtschaft gesteHt wcnlen, 
Di ese Voraussetzung gilt au ch für unsere sozialisti sche Landwirtschaft 
und die mit ihr in engstel' VCl'flccht u ng zusammenarbeite nd e n Zwei:zc, 
wie Landmaschin enbou , Lanc..ltechnische Instandsetzung und VEB 
Hondelskombinat agrotechnic. Für die Betri ebe dieser le tztgenannten 
Versorgllngsinstitution wird deshalb auch die uns jetzt vorliegendc. 
oben nühcl' bezeichnete Broschüre von einigem 'Vert und Wacllse ndem 
Interesse sei n , uenn auch rür sie kommt es künrtig darauf an, die 
elektroni sch e Daienverorbeiluilg in Verbindung mit der An\Vendung 
moderne r Flihrungswissensehafte n zur Verbesserung dcr Planun g lind 
Le itung des Zirkul3tionspl'ozesses z n nutzell. 

Diese n Prozeß wird die hiermit vo rliegende Einsatzmethodik wir
ItungsvolL unterstütze n , indem sie e in e inheilliches Arbeiten sichert , 
we rtvolle Errahrungen alls der Praxis der ersten Einsatzvorbereitun
gen im ßinnengüterlwndel vermHtelt. Sie i s t eine Anleitung zum 
Handeln und orientiert auf prakfikable Lösu nge n bei der Erarbeitung 
integrierter Projekte. 

Aus dem Inh a lt: 

Grundsätze und SI·ufen der Einsn tzvorbercitung 
Vot':luSsetzullgen für die Era l'be itung der Sollorga nisatio n 
Erurbeitung de r Sollorganisation 
Programmieru ng 
UmsteJlungs- bzw. Anlauforganisation 
'Vartung und Pflege des Projektes 
Leilungsaufgaben im Rahmen der Ein snt zvorbereilung. 

Die Broscllüre sollte ei ne m breiten Interessente nkl'cis Antwort auf 
die Frage nach dem .. 'Vie?" in der Einsat zvorbereilung gebe n und 
zur schöpferischen '''eilerentwicklung der Arbe il smethoden auf tliesen) 
Gebiet beitrage n. AB 7i50 
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;:lkluelles - kurz ge/a/JI 
Unmittclb~\r n a.cl\ dem Trrrrc n .Jun ger Sozi.:l li s tc n in Dc l'lin hahen 

s ich di e Juge ndli ch e n eies V E G T .. al.;toren\v c rk Srllöncbed .. ne ue Z iele 

im \\' c llbewcrb ges te llt. Oie jun::;c n Tr;1klolTnkll H'I' d e r Endm o IlL1g-r: 

des Ge rä t c tr~ig('l's ns Da wo ll e n ihre Pl:ln;;:iele LOG!) h c r f' ilS bi.., ~ritt e 

Dc/.elTI be r taUD errei ch en . ~ Iit dieser Illilin li,'c w oll C'll !l i c illrr;m \\'e rk 

l,elren, di e E.xporl .1uhrägc für Indi en und z:-.hll '( 'id1(.! ,llld, ' l'c Lind"1" 

tcnning f> f Cch l c rriilll'n 1.U könn e n. De r vo rhi! d lidll'll ·\rhc il di p", !" jun · 

ge n .\lil ,ubc il t' r Iw t 1'5 da s \\'c l'l ~ Inil zu \"(' r da nl,; r ll, d"ß jd i' t t ' il\ we iHT('" 

g ro ßer ExpOI't<lU rlr<lg über die LicfPT"lln g !ll('hrC l' {' I' lau send CC'r:ilt" 

trüge r hel'cingcn OJllln l' '' w e rden I;. o nnl(>, Sr lt dip JlIn ,~ (' n und .\1:id

ell e n VOr etwa drl' i .JaIIren di e E lldmont.J ge (h'~ HS 00 ill ~ ,IU g:(' IIIJ

o bj /' kt in eige ne R. (';..d t." nahmen, is t 7.., (1 , di e An /,alll d(,l' .\1 0 111 :1':1'

feld e r c rh e iJlidl ge . ..;u nk e n, (l11I'e11 (' iu (' PX:1klc ! Anal yse d (' /' 10'1' 11((, [' , 

hüufi g- kc il beseitigt e n s ie 7. LlIll gro ß.' 1l T e il dic Un;~l eh c lI fiir Qllillit ;· il ..; 

mün ge l. (,\O N Nr. 2/,5 v . 10, 10. 19()f), "-5 w i) 

A ll( ciller Ik lri c bsk o nfc rc il z im VE13 \Vc illwr ' \Ye rk st:1nd di e f;l ChlidH' 

Au "IJildung d e r Juge ndlich e n in d e n lI (' u c n C rundIH't'ukll lIud j!II' ( ' 

kl.:lssl 'nntäUige Er zie hung im i\littdpullkl d v l' H( ' J ': lt\lll~l~ n. \\ 't' rkdirc ' I'; loL' 

S Cll O t.\VI N b e to llLe die NOlw(' ndi g l,c it für di e Le iltln ~sk : III ( 'r Illld 

gesc ll5cha rtliclJen Krä ft e, ::I lle ,\lI . .;t re rl ~ \.ll1 gen z u unl e rn c lllll ('l1. tl/n im 

Lc hrj :tllr 19139/70 di e \ '0 0 d e r 9. \'u lk ~ l<nmln e rl :lgu ng bc:"chl osse IH' 1l 

Grund sLit/',e für die nr rll h ; tlls bildun ~ im r,omrks dll1'l'h )'.II <o;I' I;:el\ . I)i e 

Lösun::; di e,e r Aurg:lb e !::>c lzc eine IH' UC Qun lil ~U der J7i.i h rll n :.:' I~li~h'i i 

d e r slaallidl P!l Le itungen au f ;dkn Ehl'tl f'n \'0 r:HI~, d:1 hr i gc ll e c<; u. ;1., 

di e g-e\\'onn l' fl CIl ErkC'nnt n issc be i dvT' Einf ü hrung d es G 1' u ndlH'ruf('s 

Zl' rS p ~llllln;.;sr:1 c hj)rhc it c r inl \\'. ' il1l:ll'-\\'rrk 7, lI n u lze n , um di r p'C~;; IJl\I (' 

thC'ormi<;che und pra kli sdl(, "u ~ l ) ildun g durd . di e: E inrühl'lIll ": n(' U(' r 

Unt/ :ni clthnlL'tllnu e n lI odl inlct1<;I "(' r 7. U g' l"s l:lll CIl . . \nf der r: l'ul\dl ; l ~c 

der ~ut e n I;: r~c ullisse de r !\DIM f;o llie n ,111 .Jl.I~Clldlil'll e d0.s halh G HClie 

.Jugen d o bj e ld e üh c l' ,"; ('hc n w e rJ e n , J):l lw i !J:lndclt es s icl! Illn d a<; 

Er:ll'he ite n , ' o n Mod c ll en, die di e Lo l'lll '; ,1rl c n<;I('U( ' I'un g: li n d da<; ,\h

wü Lddse n ve ranschauli ch e n , (/\DN - /\0 W\ v, :!G, S, l~Gn) 

D ie Lnlldmaschin e nhm lcr d e~ VE B ' V(' iln n t' -\\' e rk woll r n ;Hlch n a ch 

d e m 20, J:lJlrcs tag d e r nnR. h () hc ü konol1li sdl e P. rf!C' hni sse ihr('<; Ht'

tri e hes s ichern. Di e Clir her vo '·I·ag:(:ndf'. Lei..;tulI gcn im so/. i:l li s ti :-; l'11l'!1 

\\'e llbe we rb zu Ehre n d es 20, J a ltr r:': l ; lg(~S mi1 d p. IH P. hrellbann C' r d es. 

ZK uer SE D lIlld des l\lini <; lf' rralf' <; n \( "' ~(' /(' idltlPIl'It \Y f" rktiiligen <; 1(' II C' n 

s ielt dns Zie l, hi s z um 20. Dezemb e r- 19G9 :llle l\tlrg'a h t: n des .ra hn's

plan~ zu c rrülle n . (:\U N - 19 wi v, 8, 10. Jf)Gm 

!){.·r VER f3 o d e nbr Jrbcitungsg<, r ü te L('ipzi~ li <,~r in sein e m Brzirk ouch 

n a('h uem 20 .. bhrc..; I:If! "-eit e r mit an t!('r, S pil ze I!pi der S ic'])('rtlll g' 

e in er küntinui c rlif'fI <' 1l Produl,li o n , tlrr Ill e ll r<;dl i ('llli~('n A u~las tung 

h odlpro tluktj\'er ,\nl :l~(' n und drr v o lkn i\lI s llul /'.l1n~ d e r \d )(' il sl.(' il. 

Dic L;'! n d 'll aschin e ll b, lu c r des VEn nnG wollen hi s ,bhI'C 's t' ntk no('h 

1700 Pfl iigf', 1 ~ f)L Kr ümc l.\·.1l zPIl li nd IDOO rfl."l Tl Zf' n ..;;d I\lLz Il1llStllirll ' Tl 

\ir lhltll.\e rc\l \lncl (blllil (' in c il g Ulen PI."1. n ::l hbuf L970 \·o rht · re il(,ll. (.\1) )/ 

- '2 wi ~r. '2't O v. 1:'i , W, 1 ! ) 1i ~1 ) 

,\uf der rnt eruati oJl<llcn ?I[ e,.:,se für Land w irl sch a ft lind ~a h r ullg5~ iit pr 

in I,:til'o - dic Olm 16. Oktohe r e l'i irfn e t wurd e - isl dir 1)1)1\ n:1 (' h 

u cr VAR wied e r d e r grüßl e .. \u SS le ll e r . ,\n d c r Ili <; z um t!" i\'o" c' ln!Jpr 

and a ue l'n c!(' n i\t esse b e tc i l ig:C' n s i('h I:" Liinder. nic l' 0 Il c kti\';11 1S<; II' lllIn;..:

u c !' n ort-/\ußcnh n nd t' l<; u1l1 e rnehm r ll ('nlhiilt 1I , a. ,1 0 n ;\I;-illdl' l'<" ..J l(' 1' 

E 51 2, d e n Traktol' ZT 300 so wie PC'tkU S·Gl' tre id csil os. (:\ f) :\T - :H/t wi \". 

tu. llJ. lVii!)) 

Im l<i.ilillage ril a us Tornau wurd e n in di ese m lJerb <; l di e e rsten (, il S

la g'{' rrüum c fü r f(crnüu s t in dc~ r nnn in DC ll'ie h g(' nOlJ1m r n . DiC'se s 

m o ,l(, l'ne L<tg e rvc d a hren in e in e r konll'olli r l'l C' n :\llno<; ph :ire v e rmin

de rt Q ualitüLsein u ußc n uno \' e r\1t ~ I C :ln Oh~ l , be i ihm wird dc r Koh

l e n~li o~ id~el1 a lt d e r I.uft im l,iihll':lUm durd. :\ t lllling des Oh <; t('s e r

höht li n d der Geh :l l! an S;1u c rs to fr c,' nt sprecl! c Jlt! !;r::;enkt. Fiir di e 

gasJ.i r l!te G('s laltun g w lII'd e n z we i V<' !'fa hl'cn enlw icke lt. Bei k o n ve n 

tion e lle n Bau weisen m i t i\ rass ivdeek e wird Alu-f'o li c <l a7. 11 vCI'\\'cnd f't~ 

für ,\l on tage b:.1uten s inrl V{' rbundpl:lllt'n .'l ll S S I ~,hlbl cdl e Jl mit ein e r 

h.unststorre inl ;'Jgc gceig ne t. (AON - WT 12 a v, 15. 10, 19GO) 

D ulga risehc L:lnuwirlSdwfl s f!u g7,e uge we rde n 7. ufolge e ine r Ve re in

b u rung mit d e r VAR. ht'i eie r Be k.iimprung d e r ß~umwolhcl dic!linge 

auf e in e r Ces;:lInta nb ,:lU fläeh c vo n 1'26000 ha m ithe Jre n; in sgesa mt 

s te h en da für 38 f'lu gze uge nlit 100 bul g;lri s('ll C' n Pil o te n z ur "Verfü g un g. 

Die VAR is t dus 7. we ite rtf rikanisch (' La nd , i n d e m s ich bul ~.1 r i s.ch e 

Flugzeuge d es Lantlwirt.<;ch a ftsflugdi e n s. les :1 n oer De ld mpfllng v on 

Baumwollscllä dlin g en b e te ili ge n. Seit J a lnc n l,linncn di e bulg ;'Jri<;ch e n 

Landwirl scll:l rt sp iloten iiber g ute Erfolge be i d e i' Arbe it im Sudan 

b e richten, (\Virtscll a ft s. nachr ichtc l1 a us R\llg';'!ri f' 1l - ~ r . 7/ 19G9) A 7776 

2eilscl. ri/lel1scl. au 
Wirtschaftsnachrichten aus Bulgarien (1969) Nr. 5, S. 3 
-: Steigende Landmaschinenproduktion in der VR Bulgarien 

Ik l'ichl üher di e s t.iindi gc El'h ü h tt n ~ der Lall d rn ;h('hinl'nl'ro dllkti ~Jn ill 

(( n \'n Biligari enl di e im J [l h re t OGO um /,0 Prol',en l mehl' b CII ':q:!'(, lI 

wird a ls di e r-:n:C II g- UII g: dt~ s Jahres IDG7, 57 Prozrn t ;dl('r ll e lH~ n 1\ 1:1' 

:,rhill e n ur td TI';l kl OI'C' tl \ ' e rl,l:;sell das L.1 nd ; cill(,l' ~ I r )' n :lrnh :l flp"I' '' l 

,\!Jll('llIll C' r iSl di(' Sowj e tllni o n , di e 1909 \I. a, '2() noo Tf:lId o r-nJ ·iI J· 

JIl ~1'ichin e n . l ~ 000 Fddh ücl<s le r und 1 rJoo l'fl a ll ;l.l1l;l ~ dtill ('n ;.Il1 S deI' \'It 

BlIl g~u ' i('n Jwz i(' liI'tL wi r , i. 

,\11 (:11 die CII g'%l l'i ,,,d l(' \'o ll,c;I'~'Jl llhliJ,::: erh ö ht ihre L alldmnsdtill l' nk iiuf(' 

il l lllllg :ll·j(·ll :l llj iihd i"h . . kl i'. t J.: a nl ~'in lH'l l(.' r J,ide l!verlrag- li l )l~ r \ \" ' in

!lalltr,lkI OI'{' n Ho l;;al ' TL-!l.'; zlI <; tan d e, \'0 11 fl e ne n ;t1l e in in u e n \"" i n

h:lll;.!l ,uil'l, ' n U ng:lrn :i '.! ~ O Stlid~ arhe il e ll. .'\ufknl eJl1 wl' rd e n Sdlw;ld · 

JIl:ill c' \' IH!'-:l, !; lind l'fli\n /. Ill ~ I Sdlill en l 1P K·G 11 :l('h "nga l'll l'\,;p o l'ti cr l. 

Zemedelska technika, Praha (1969) H. 6, S. 307 bis 317 

BRECKA, J. .' K. NEUBAUER: Arbeilsanalyse eines Doppelmessermäh· 
werkes 

Di e \' o rli cg't' nt! (' . \n ~lI:-.'se hd:1ß t s ich mit kiJl (' rn;:lIi~clll ' n lind d y n;1111j

,..; 1'1 11' 11 \ "(' r hii llni :'-': I' ll ein(' " I )o ppdlll e:-;:-j('rrll;ih\\'e rl ';l~s. di e v p rll f, llrnlidJ 

"0 11 d e n l,'akl o n'lI i\1 ~i"w(' d, Ly p , t\1 c~scr~e~cilwindi ;! l .;e it , S to pp e lh ö lll' , 

l:t;.!" I'l) d c Ik-.:t:illl! c' , 1 \(- 1 ; 1 ~ llIng d e l' .\kss('r J.. Jin :!t: nsd ll lf' ide, Ht';Jll ,,, p r U

cltlln~ <1 1'" ,\LillltH'S"(' J'S 1J(' illflußt H' e l' :If' Il , 

In d e r ,\ ]),1I y"" \\' (' J'. II' II ,\l i ill\\'('rl " I ~' p(' n " \'rg lid1en , 1)I ~ i d e ll e n c- Ie idl t" 

\lp,.:,sc r k lingc llbl'{'il (> , lllitll( ~ I'(' i\l1·S .... ,' I·~esf lt w illdi:.rkeit \'o n 1,7 m Js und 

!) .:j km / li :\rJ, (' il :-:ge .... dl\\·i ndi; ke it ; ln ~ ('Il (J J11 me n \\'('1'(/ (' 11 , Unte r gll'idl e rl 

.\rbci l<;l w d in g· ulJ g;c n ze ig t d:'\ s J) o ppclJn C~<"I'fl n ~ih \\'e rk di l) g iinslit;sl l' ll 
j\ /' Illl/.ifft'rll. 

S. 329 bis 339 

CERMAK, J.: Leistungsvergleich eines Normalpfluges mit einem Rotor
pflug 

Im \·p. rg lC' it· 11 ~t;'JIlt1 C Jl de r .r\nh:'lu sdlar[lf1u g :3 Pn-:j.,) und ti e r Hotol'pflu g 

HP·:!OO, lH' id c \\';1J'( ' ll ::nll Tra li.lor Z\'t () r (IOtt an :.!i'h:l ul. CeprJiigt wllrd l' 

a ur rlliI ld..;(' 11 \\' l' rI ' lll b is :->e hr schwc('('fll lJod r n in n;'J sse m lInd U'Ül'I ~(' I\( ' HI 

ZIl<il;Hld im (' h e ll e n C c Wnd c be i 1:2 lJi :o; '!.7 nn Tiefe. C r)n e"';~0 Il \\llnl('!l 

l:al1rp:I:..;d\ w indig l;;c it, Arhci! sb rei te, reilt t: .'\rbcitszl~it und Vliit lH'w 

l (' i" llI W':. 

])i e \ 'e rs lldls('rgl'hlli 'i~c 7.c ig Len ' "(~ rs('hipdenc Vo rt e ile (.!Ps n o to rprJU;.!I'."; 

\ '() I' a ll e m in wirt .. cl! :l fllidl c r Ilin ." idll; diC' wr ite re Entwi('klun ,Z \l ud 

PrOdlJI, lioll dl'S I\P ':'WO \\' irtl dt'."Jtall ) I'lIl pfo hll'n . 

Hebezeuge und Förderlechn;k, Berlin (1969) H. 8, S. 239 bis 242 

SCHEFFLER, M. H. MARQUARDT, Abhängigkeit der Seilenkrölte an 
Kranen von der Schrägstellung der Laufradachsen 

Sdl r;i;.:-s t('/l('nd e 1.;\ 11 rr:IlI:-\e! tsl' n ,' ('ru rS(lcll c lI 111'1 r:il'h 11 idl r .'\:-.:: i:llkriifl,' 

:1\1 ro llt'ntlt:1l 1..11 Ifl'iid /' rn , die i hr t' 11 i\Ll.,illl ,d \\'e l·t IWl' c its b ... i \'1' rli idLni ...

lll iiß ig kleill (' n Schl';i;.:: .. ..IeJlung..;winl,l' jn (' rn' idl"I I. \ Velln gell ,lll c rc "'\ !ler i

Illt ' nte ll (' I)al (' n " o rli pgen, solll c n 7. ukiinrli:; di (' I1 c l;l , tUlJ t.!"a nn ;d ll ll (, 1l 

fül' di e Sc il(,lll( r ;irl e ~In I,ran c n in A ldl;in~i;.!'kl' it v() n d (' n T o lcr:1 1Iz · 

\\' (' rL. ' 1l u es l( r;\IIcs IlIld d l' r l, r :Hlf:\l lr\) a hn ;lli~ e;.!t ' hc n \\·e l'(lC'n. 

Die Technik, Berlin (1969) H. 8, S. 505 

BRAUER, W.: Einzelteilklassifikation auf der Grundlage einer nume 
rischen Darstellung von Einzelteilen 

I':" wird (' in (' "1:l <;~i ri/'.i('rulI ~ \' 01\ Ein /_f'l! c l\ p n e rl ~illtcrl. d e r di e )1('<;01l' 

d l' rh l' it z u :~ rulld /' lil'gt, auf c ill <' r nUlllerisdl l'n 'J);\r"lf' llung (kr Fin/('J

k il (, ;) Urg v!J;l\lt ' .ll ~{' in , 

B;\:-; it>r L - wie es hi c r d e r J7;!11 is t - lIi(' (' ill (> V.1riantc d e r Illfo r

nWli o ll "dal'st c llung a uf r iner ~Ind en' n ~ so lJ :l h r lJ h e id e in illre r .\I\ S

.<;;H.:·c: tJ hc ft ' ins linHH c n d('s, Im Hahm <, ]) di4~s(' r ()h c f{,j n~ lirnnllln g k ;'J llfi 

l', s ich a lsll nur tl/n unt e f'~ dti cdlidl e F ormen d (' r D,1 rs te llung, Uni 

e in e n fo rJJl a kn Unt c ('sch iC' d h rllldcln , ?\f :lschin c n o r'if' nli c rte Oher ' 

sd/, lIn ·~ s prog l'a mnl0. zu r :lutOJO :l li sc llcn C('\\,intllln g- von Kl.:l ss ifi/icl'lIll!;s 

Illtl ll nll'rn I)('n ii li gf' n d csh::llu led ig lich di e Sy nt:l .'\ d l'r num e ri sch c ll D::Ir

.";' b·lllLn~ Ilwl d t' r Ehssi fikatiOIl n ls Ba s is, 

Hydrotechnika i Melioraczia, Moskau (1969) H. 9 

.\ us deu) lnlt::l\t: 

S. \ \' ICIl I Y u. p,' F est leg uJlg von UeW äs~erllngsg ri.i b<, n mit (}('n ;\ ggr'c· 

gaten 1) ·6.)1, u nu D-G:lO 
Z \ VA]).:\' O V IN . S.' Prob le m e bei der i\l ech a nis ierung d e r U(' w ii<;<;p ruilg 

P ECI lEUn oV, A , F.; I( olkul J ti o nslneth o J en rür die Sr.ab ili s i(' rullg d e r 

U fl'cbö "chungc n v o n Flüsse n \lnd 13ewäss e rlJng- s J~anill('n 

Informationen des Landmaschinen- und Traktorenbaues, Leipzig 

.\u s uem Inhalt v o n !l e H12/ 19m, 

Irnpul su-j\[elk a nl age n für alle tccJln ologisch C' n Dedingungen 

Di e Vn riat01'e n d es i\ fli hdr('sch e r s E 51 2 

St ro h berg ung der i\f ti hd resch l' rk:lp:lz iLä t ongepaßt 

ZT 300 <1 ls Fahrsdlultrak to r umge rü s te t 

T 087/ 2 - e in !\fehr7.w cc.k:. nh ä ngt:1' 

IFA \V 50 L/Z - eine Z tlg m 3sdline für Vie lz we ckbetri r b 




