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Vorbem erkungen 
 
 
D i e  Vo r s c h r i f t  g i l t  f ü r  d a s  l e i c h t e  K r a f t r a d  d e r  F i r m a  N S U - W e r k e  A . G .  
T y p  2 5 1  O S .  E i n g e b a u t  i s t  e i n  1 - Z y l i n d e r - Mo t o r  m i t  s t e h e n d e m  Z y l i n -
d e r .  B o h r u n g  6 4 m m ;  H u b  7 5 m m ;  H u b r a u m  2 4 1 c m 3 ;  L e i s t u n g  1 0 P S  b e i  
4 6 5 0  U / m i n .  
 

D i e  Vo r s c h r i f t  i s t  e n t s p r e c h e n d  d e m  ve r s c h i e d e n e n  P e r s o n e n k r e i s  d e r  
B e n u t z e r  i n  d i e  Ab s c h n i t t e  T e c h n i s c h e  An g a b e n ,  G e r ä t e b e s c h r e i b u n g ,  
B e d i e n u n g s a n w e i s u n g ,  P f l e g e  u n d  I n s t a n d s e t z u n g s a n w e i s u n g  e i n -
g e t e i l t .  D i e  T e c h n i s c h e n  An g a b e n  e n t h a l t e n  a l l e  W e r t e ,  d i e  f ü r  d e n  
E i n s a t z  u n d  d i e  I n s t a n d s e t z u n g  K r a d e s  n o t w e n d i g  s i n d .  D i e  a b s c h n i t t e  
G e r ä t e b e s c h r e i b u n g ,  B e d i e n u n g s a n w e i s u n g  u n d  P f l e g e  s e t z e n  K e n n t -
n i s s e  vo r a u s ,  w e l c h e  z u m  E r w e r b  d e s  W e h r m a c h t s - F ü h r e r s c h e i n e s  d e r  
K l a s s e  1 .  e r f o r d e r l i c h  s i n d .  A l l g e m e i n e  Ab h a n d l u n g e n ,  d i e  i n  d e r  
H D v4 7 1  e n t h a l t e n  s i n d ,  s i n d  n u r  i n  d e m  U m f a n g  a u f g e n o m m e n ,  a l s  s i e  
z u m  Ve r s t ä n d n i s  d e r  B e s o n d e r h e i t e n  d e s  K r a d e s  e r f o r d e r l i c h  s i n d .  Im  
Ab s c h n i t t  I n s t a n d s e t z u n g s a n w e i s u n g  w e r d e n  d e m  a l s  K r a f t r a d -
H a n d w e r k e r  Au s g e b i l d e t e n  b e s o n d e r s  d i e  H i n w e i s e  g e g e b e n ,  d i e  z u r  
f a c h g e m ä ß e n  u n d  s c h n e l l e n  I n s t a n d s e t z u n g  d e s  K r a d e s  w i c h t i g  s i n d .  
F ü r  Vo r g e s e t z t e ,  s o w i e  F a h r l e h r e r  s o l l  d i e  Vo r s c h r i f t  e i n  H a n d b u c h  
f ü r  Au f s i c h t  u n d  U n t e r r i c h t  s e i n .  
 

D i e  e i n g e k l a m m e r t e n  Z a h l e n  i m  T e x t  w e i s e n  a u f  d i e  z u g e h ö r i g e n  B i l -
d e r  i m  An h a n g  h i n .  B e i  z w e i  Z a h l e n  b e d e u t e t  d i e  l i n k e  Z a h l  vo m  
s c h r ä g e n  S t r i c h  d i e  B i l d - N r . ,  d i e  r e c h t e  Z a h l  d i e  T e i l - N r .  i m  B i l d .  
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A. T echnische Angaben 
 

M o to r 
Bau mu ster  .  .  .  .  .  .  NSU – 251 OS 
Arb ei t sver f ah ren  .  .  .  .  .  4-Tak t  
Hu b  .  .  .  .  .  .  .  .  75mm 
Boh ru n g  .  .  .  .  .  .  .  64mm 
Zy l in d erzah l  .  .  .  .  .  .  1  
Hu b rau m .  .  .  .  .  .  .  241cm 3  
Verd ich tu n g sverh äl t n is  .  .  .  .  1  :  6 , 8  
Dau er l e is t u n g  .  .  .  .  .  .  10 PS 
Dreh zah l  b e i  Dau er l e is t u n g  .  .  .  4650 U/min  
Höch s t l e is t u n g   .  .  .  .  .  10,5 PS 
Dreh zah l  b e i  Höch s t l e is t u n g  .  .  .  5300 U/min  
Ar t  d er  Kü h l u n g  .  .  .  .  .  Lu f t kü h l u n g  
Ven t i l sp ie l :  
 E in l ass  u n d  Au s l ass  im warmen  Z u s tan d  0,15mm u n d  0,20mm 
Steu erze i t en :  
 E in l assven t i l  ö f f n et  .  .  .  .  25° -35°  vor  o .T.  
      .  .  .  4 , 4-8,42mm vor  o .T.  

E in l assven t i l  sch l ieß t  .  .  .  55° -65°  vor  o .T.  
      .  .  .  12,68-17,58mm n ach  o.T.  

Au s l assven t i l  ö f f n et  .  .  .  .  55° -65°  vor  o .T.  
      .  .  .  12,68-17,58mm vor  o .T.  
Au s l assven t i l  sch l ieß t  .  .  .  .  25° -35°  n ach  o.T.  

        4 , 4-8,42mm n ach  o.T.  
Z ü n d u n g  (F rü h zü n d u n g )  .  .  .  .  38°  b zw.  10mm vor  o .T.  
Ar t  d er  Z ü n d u n g   .  .  .  .  L ich t -Samml erzü n d u n g  
Z ü n d zei t p u n k t vers t e l l u n g  .  .  .  .  von  Han d  
Sch mieru n g  .  .  .  .  .  .  Uml au f t rocken su mp f  
Ö l p u mp e .  .  .  .  .  .  .  NSU-Z ah n rad p u mp e 
Verg aser  .  .   .  .  .  .  G rät z in -b zw.  Amal -  
         Sch wimmerverg aser  
Lu f t f i l t er  .  .  .  .  .  .  .  Nass l u f t f i l t er  
 

F ah rg estel l  
Ku p p l u n g  .  .  .  .  .  .  .  Meh rsch eib en ku p p l u n g  
Get r ieb e .  .  .  .  .  .  .  NSU-Räd erg et r ieb e 
Zah l  d er  Gän g e .  .  .   .  .  4  
Üb erset zu n g 1 )  im  Get r ieb e:  

1 .  Gan g  .  .  .  .  .  .  3 , 57 
2.  Gan g  .  .  .  .  .  .  2 , 11 
3.  Gan g  .  .  .  .  .  .  1 , 37 
4.  Gan g  .  .  .  .  .  .  1  

Üb erset zu n g  vom Motor  zu m Get r ieb e .  2 , 35 
Üb erset zu n g  vom Get r ieb e zu m Hin ter rad  .  2 , 73 
 

Gesamtü b erset zu n g sverh äl t n isse1 ) :  
1 .  Gan g  .  .  .  .  .  .  23 
2.  Gan g  .  .  .  .  .  .  13,6 
3.  Gan g  .  .  .  .  .  .  8 , 85 
4.  Gan g  .  .  .  .  .  .  6 , 4  

 
1 )  Lau t  Din  70020 is t  i  =  
 

Drehzahl der treibenden Welle 
Drehzahl der getriebenen Welle 
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Gesch win d ig kei t  b e i  n =  .  .  .  .  5300 
1.  Gan g  .  .  .  .  .  .  15 km/h  
2.  Gan g  .  .  .  .  .  .  25 km/h  
3.  Gan g  .  .  .  .  .  .  36 km/h  
4.  Gan g  .  .  .  .  .  .  100 km/h  

 

Ar t  d er  F ed ern :  
an  d er  Vord erg ab el  .  .  .  .  1  Sp i ra l d ru ck fed er  
am Sch win g sat t e l  .  .  .  .  1  Sp i ra l zu g fed er  
 

S t oß d ämp fer  an  d er  Vord erg ab el  .  .  Reib u n g sd ämp fer  
Bremsen  .  .  .  .  .  .  .  mech .  In n en b acken b remsen  
Fu ßb remse:  wi rk t  au f  .  .  .  .  H in t er rad  
Han d b remse:  wi rk t  au f  .  .  .  .  Vord er rad  
Räd er  .  .  .  .  .  .  .  Drah t sp eich en räd er  
Fel g en g röß e .  .  .  .  .  .  Tie f b et t  21 / 2  x 19 
Bere i f u n g  .  .  .  .  .  .  .  N ied erd ru cks tah l se i l re i f en  
         3 , 00 x 19 
Lu f t d ru ck :   Vord er rad  .  .  .  .  1 , 25 atü  

Hin ter rad  .  .  .  .  1 , 25 – 1,75 atü  
         j e  n ach  Bel as tu n g  
Len ku n g  .  .  .  .  .  .  .  Dop p el armig er  Roh r l en ker  
Nach l au f  .  .  .  .  .  .  .  55mm 
Rad s tan d  .  .  .  .  .  .  .  1320 b is  1340mm 
 

F ah rzeu g  
Län g e ü b er  a l l es  .  .  .  .  .  2040mm 
Bre i t e  ü b er  a l l es  .  .  .  .  .  780mm 
Höh e ü b er  a l l es  .  .  .  .  .  950mm 
Bod en f re ih e i t  .  .  .  .  .  .  120mm 
Bet r ieb s fer t ig es  E ig en g ewich t  n ach  d er  STBZ O144kg  
Z u l äss ig es  Gesamtg ewich t  .  .  .  294kg  
Z u l äss ig e Bel as tu n g  .  .  .  .  .  150kg  
Ach sd ru ck   

vorn  .  .  .  .  .  .  .  581 )  
 vorn  .  .  .  .  .  .  .  912 )  
 h in t en  .  .  .  .  .  .  861 )  

h in t en  .  .  .  .  .  .  2032 )  
 

N ied r ig s te Dau erg esch win d ig kei t  .  .  10 – 15km/h  
Au tob ah n g esch win d ig kei t  .  .  .  .  90km/h  
Höch s tg esch win d ig kei t  .  .  .  .  100km/h  
W atvermög en  .  .  .  .  .  .  300m 
Kraf t s t o f f -Normverb rau ch   .  .  .  3  L i t er /  100km 
F ah rb ere ich  .  .  .  .  .  .  300 – 350km 
 

F ü l l men g en  
Öl :  
 im  Ö l b eh äl t er  (Motor )  .  .  .  1 , 5  L i t er  
 im  Get r ieb eg eh äu se .  .  .  .  0 , 3  L i t er  
 im  An t r ieb sg eh äu se .  .  .  .  0 , 125 L i t er  
 

K raf t s t o f f :  
 Beh äl t er  in sg esamt  .  .  .  .  11 L i t er  
 Davon  Reserve .  .  .  .  .  1  L i t er  
 

1 )b e i  E ig en g ewich t  
2 )b e i  Gesamtg ewich t  
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B. Gerätebeschre ibung 
 

1.  Motor (Bild  2 – 4)  
 

Der NSU – 251 OS-Motor (Bild  2) ist  ein  lu f tgekühl ter Einzyl inder-4-Takt-
Motor mit  hängenden Vent ilen. 
 

a) Gehäuse 
Das Kurbelgehäuse aus Leichtmetal l  ist  in  eine l inke und rechte Häl f te 
(2/20 und 19) geteil t  und b ildet mit  seinem Vorderteil  den Ölbehäl ter 
(2/14).  Zur Vergrößerung der Kühl f läche sind vorne seit l ich am Öl-
behäl ter wulstart ige Rippen (Bild  5) angebracht.  Die Bohrungen (2/12, 
18 und 21) d ienen zur Befest igung des Motors im Rahmen. Das Steuer-
gehäuse (2/19) b ildet mit  der rechten Gehäusehäl f te ein  Stück; in  d ie-
sem bef indet sich d ie Treibseite für d ie Vent ilsteuerung wie Nockenrad 
(3/9),  Schwinghebel  (3/8),  sowie der Antrieb für d ie Ölpumpe (3/12) und 
letztere selbst (3/13).  Der lu f tgekühl te Rippenzyl inder (2/8) ist  auf dem 
Kurbelgehäuse mit  St if tschrauben und Muttern befest ig t ,  der Leichtme-
tal l -Zyl inderkopf (2/6) ist  abnehmbar.  
 

b) Kurbeltrieb 
Der Kurbel tr ieb läuft  l inks (Antriebseite) auf einem Kugel -und einem 
Rol len lager.  Die Pleu lstange läuft  auf Rol len lagern. 
 

Der Leichtmetal l -Kolben besitzt  oben zwei Verd ichtungsringe und unten 
einen Ölabstreif r ing. Der Kolbenbolzen ist  schwimmend gelagert  und 
durch zwei Sprengringe seit l ich gesichert .  
 

c) Steuerung (Bild  3)  
Die hängenden Vent ile werden von einem Nockenrad (3/9) aus über 
Schwinghebel  (3/8),  Stoßstangen (3/7) und obere Kipphebel  (3/1) ge-
steuert .  Die beiden Stoßstangen sind durch das zwischen Steuer-
gehäuse und Zyl inderkopf bef ind l iche Verkleidrohr (3/6) öld icht um-
schlossen. Zum Nachstel len des Vent ilsp iels sind d ie beiden Kipphebel  
exzentrisch gelagert .  Das Einstel len des Vent ilsp iels erfolg t  mit tels der 
beiden Einstel lschrauben mit  Skala (4/3),  ohne den Zyl inderkopf öf fnen 
zu müssen. 
 

d) Schmierung 
Der Motor wird  nach dem Trockensumpf-Verfahren geschmiert ,  d .h .  im 
Kurbelgehäuse bef indet sich ein  Ölsumpf.  Die von der rechten Achse 
aus mit  Schraubenrädern (3/12) angetriebene Ölpumpe (3/13) ist  eine 
aus einer Druck-(3/14) und einer Saugpumpe (3/15) kombin ierte Zahn-
radpumpe (3/13),  wobei d ie Saugpumpe etwa d ie doppel te Leistung wie 
d ie Druckpumpe besitzt .  Der Druckpumpe (3/14) f l ießt das durch ein  
Sieb gerein ig te Öl  aus dem am Kurbelgehäuse angeschlossenen Ölbe-
häl ter zu und fördert  es über ein  Kugelvent il  (2/16) in  d ie hohlgebohrte 
Kurbelwel le (2/15 und 3/11) nach dem Pleul lager.  Das Kugelvent il  ver-
h indert  den Öl f luss zum Kurbelgehäuse bei st il lstehendem Motor.  Der 
Kolben wird durch Schleuderöl  vom Kurbel tr ieb geschmiert .  Die oberen 
Kipphebel  und Vent ile werden durch das im Verkleidrohr hochgetriebene 
Öl  bzw. durch dessen Dämpfe geschmiert .  Das zurückf l ießende Öl  
sammel t  sich in  der t iefsten Stel le des Kurbelgehäuses, von wo es über 
ein  Fil tersieb (6/3) in  den Ölbehäl ter zurückgepumpt wird ,  und aufs neue 
den Kreislauf beginnt.  Die Saugleitung mündet in  den Ölbehäl ter;  das 
Zurückf l ießen des Öles kann am geöffneten Einfü l lstu tzen (4/13) geprüft  
werden. Zum Prüfen des Ölstandes ist  der Messstab (4/12) vorgesehen. 
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e) Kraftstofffi l ter 
Durch Siebe an der Schraube für d ie Ausgleich leitung (3/16) und am 
Kraftstof fhahn (21/8) wird  Verunrein igung des Kraftstof fes in  Leitung 
und im Vergaser verh indert .  
 

f) Nassluftfi l ter 
Die angesaugte Luft  wird  durch einen dem Vergaser (2/2) vor-
geschal teten Nassluft f il ter (ölbenetzte Lochbleche) (2/1) gerein ig t .  
 

g) Vergaser 
Es kommen zwei Vergasertypen zum Einbau: der Grätzin-Vergaser 
KE20/46 (Bild  10) und der Amal-Vergaser M74/437 (Bild  11).  Beide Ver-
gaser sind Schwimmervergaser mit  Doppel regul ierkolben und verstel lba-
rer Düsennadel .  
 

Zur Abschirmung der Wärme bef indet sich zwischen Zyl inderkopf und 
Vergaser ein  isol ierender Flansch (4/6) aus Pressstoff .  
 

Beim Grätzin-Vergaser wird der Kraftstof fzuf luss durch Schwimmer 
(10/22) und Schwimmervent il  (10/23) geregel t .  Der Kraftstof f  wird  so-
wohl  vor Eintrit t  in  das Schwimmergehäuse (10/21) durch ein  in  der Ab-
schlussschraube (10/18) sitzendes Fil tersieb als auch vor Eintrit t  in  d ie 
Hauptdüse (10/12) durch ein  in  der Verb indungshal teschraube (10/15) 
sitzendes Fil tersieb (10/13) gerein ig t .  Die durch d ie Hauptdüse (10/12) 
f l ießende Kraftstof fmenge wird durch den konischen Teil  der Düsenna-
del  (10/29) gesteuert .  Die Düsennadel  und der Gaskolben (10/8) sind 
durch d ie Klemme (10/4) miteinander verbunden, so dass sie al le Bewe-
gungen gemeinsam ausführen. Die Düsennadel  kann zwecks Einstel len 
des Vergasers höher oder t iefer geklemmt werden. Der Gaskolben über-
deckt das Mischrohr (10/9) wie ein  Fingerhut.  
Werden Kolben und Düsennadel  (durch Drahtzug) gehoben, so vergrö-
ßern sich mehr und mehr d ie Querschnit te von Saugleitung und Kraft-
stof faustrit t  und damit  auch d ie vom Motor jeweils angesaugten Luft-und 
Kraftstof fmengen. 
 

Durch d ie Bohrung (10/16) gelangt je nach Stel lung des Gaskolbens 
mehr oder weniger Bremsluft  durch kleine Löcher in  das Mischrohr 
(10/9).  Dieser Vorgang bewirkt ,  dass sich bereits h ier ein  Kraftstof f-
Luftgemisch b ildet,  das bei Austrit t  mit  der Haupt lu f t  zu brennbaren Ge-
misch wird.  
 

Ein  zweiter Kolben, der Luftkolben (10/30),  wird  ebenfal ls durch Draht-
zug verstel l t .  Je mehr er h ineingeschoben wird,  desto mehr verengt sich 
der Saugleitungsquerschnit t  vor dem Mischrohr.  Hierdurch vermindert  
sich d ie Haupt lu f tmenge, der Unterdruck wird  gesteigert  und eine größe-
re Kraftstof fmenge angesaugt.  
 

Das Gemisch für den Leerlauf wird  wie folg t  gebildet:  
 

Die Leerlaufdüse (10/11) erhäl t  über d ie Hauptdüse (10/12) durch einen 
Kanal  Kraftstof f .  Die erforderl iche Luft  t r it t  vor der Leerlauf lu f tschraube 
ein  und strömt mit  Kraftstof f  vermengt aus einer Bohrung in  d ie Saug-
leitung. Die ein tretende Luftmenge kann durch Verstel len der Leerlauf-
lu f tschraube verändert  werden. 
 

Beim Amal-Vergaser wird  der Kraftstof fzuf luss durch Schwimmer 
(11/15) und Schwimmervent il  (11/14) geregel t .  Die vom Schwimmer-
gehäuse (11/16) durch d ie Hauptdüse (11/12) f l ießende Kraftstof fmenge 
wird durch den konischen Teil  der Düsennadel  (11/2) gesteuert .  Die Dü-
sennadel  und der Gaskolben (11/3) sind durch d ie Klemmfeder mitein-
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ander verbunden, so dass sie al le Bewegungen gemeinsam ausführen. 
Die Düsennadel  kann zwecks Einstel len des Vergasers höher oder t iefer 
geklemmt werden. Werden Kolben und Düsennadel  durch Drahtzug ge-
hoben, so vergrößern sich mehr und mehr d ie Querschnit te von Sauglei-
tung und Kraftstof faustrit t  und damit  auch d ie vom Motor jeweils ange-
saugten Luft-und Kraftstof fmengen. Durch eine Bohrung vom Saugrohr 
zum Mischrohr gelangt Bremsluft  in  das Mischrohr (10/11),  wodurch sich 
h ier ein  Kraftstof f lu f tgemisch b ildet.  Höchste und t iefste Kolbenstel lung 
sind durch Anschlagschrauben einstel lbar.  Nach Lösen der Verb in-
dungshal teschraube (11/13) können Schwimmergehäuse und d ie beiden 
Düsen abgenommen werden. 
 

Ein  zweiter Kolben, der Luftkolben (11/20),  wird  ebenfal ls durch Draht-
zug verstel l t .  Der Luftkolben d ient zur Änderung des Gemisch-
verhäl tn isses; je mehr er h ineingeschoben wird,  desto mehr verengt sich 
der Saugleitungsquerschnit t  vor dem Düsenstock. Hierdurch vermindert  
sich d ie Haupt lu f tmenge. Der Unterdruck wird  gesteigert  und eine grö-
ßere Kraftstof fmenge angesaugt.  
 

Das Gemisch für den Leerlauf wird  wie folg t  gebildet:  
 

Die Leerlaufdüse (11/7) erhäl t  Kraftstof f  unmit telbar aus dem Schwim-
mergehäuse. Die erforderl iche Luft  t r it t  vor der Leerlaufschraube (11/6) 
ein  und strömt mit  Kraftstof f  vermengt aus der Leerlaufbohrung (11/5) in  
d ie Saugleitung. Die ein tretende Luftmenge kann durch Verstel len der 
Leerlauf lu f tschraube verändert  werden. Eine zweite Leerlaufbohrung 
(11/4) (innerhalb des Gaskolbens) bewirkt  einen guten Übergang vom 
Leerlauf auf Vol lgas. 
 

h) Kühlung 
Der Motor wird  durch den Fahrwind gekühl t .  Zyl inder und Zyl inderkopf 
sind zu d iesem Zweck mit  Kühl rippen versehen, durch welche der Fahr-
wind streicht und d ie Wärme abführt .  
 

i ) Elektrische Ausrüstung 
1. Lichtmaschine mit  Unterbrecher 

Der Motor ist  mit  einer spannungsregelnden Lichtmaschine (9/1) Fab-
rikat Bosch Typ RD 1/2U ausgerüstet.  In  der Lichtmaschine ist  
g leichzeit ig  der Unterbrecher eingebaut.  Die Lichtmaschine wird über 
d ie im Ölbad laufende Rol lenkette (8/3) zwangsläuf ig  vom Motor an-
getrieben. 
 

Der Unterbrecher ist  bei normalem Betrieb in  den Stromkreis ge-
schal tet .  Bei d ieser Schal tung wird  d ie Zündung als Lichtsammler-
zündung betrieben. Ist  der Sammler ent laden oder n icht vorhanden, 
dann kann durch einen Umschal ter an der Lichtmaschine der Strom-
kreis Lichtmaschine – Unterbrecher – Primärwicklung der Spule – 
Lichtmaschine hergestel l t  werden. Bei d ieser Schal tung kann, wenn 
d ie Motordrehzahl  groß genug ist ,  d ie Zündung des Motors ohne 
Sammler erfolgen. Erforderl ich ist  aber,  dass beim Anlassen d ie 
Startkurbel  sehr schnel l  durchgetreten oder das Krad angeschoben 
wird.  
 

Das Unterbrechergehäuse kann durch einen Seilzug auf Früh-und 
Spätzündung gestel l t  werden. 

2.  Zündspule und Zündkerze 
Die Zündspule (21/7) ist  unter dem Kraftstof fbehäl ter angebracht.  Sie 
enthäl t  eine Primär-und eine Sekundärwicklung in  bekannter Form. 
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Die Primärwicklung ist  durch eine Leitung mit  dem Unterbrecher und 
d ie Sekundärwicklung mit  der Zündkerze verbunden. Beide Wicklun-
gen haben Anschluss zur Masse. 
 

Im Motor ist  d ie Zündkerze Bosch W175T1 zu verwenden. Der Elekt-
rodenabstand beträgt 0,6 b is 0,7mm. Licht-und Zündanlage sind ent-
stört  nach Gruppe III.  
 

2. Triebwerk 
 

a) Kupplung 
Die NSU-Korklamel len-Kupplung (8/8) ist  mit  der Getriebehauptwel le 
starr verbunden. Drei rad ial  angeordnete und nachstel lbare Druckfedern 
(20/15) erzeugen den Kupplungsdruck. Die Kupplung wird durch Draht-
zug mit  dem l inken Lenkerhebel  (15/1) betät ig t .  Die Kraftübertragung 
vom Motor zur Kupplung erfolg t  durch eine im Ölbad laufende Rol len-
kette (8/2).  

 

Dieser Antrieb ist  durch einen auf der Motorachse bef ind l ichen Feder-
stoßdämpfer (8/1) elast isch. 

 

An der l inken Motorseite bef indet sich das Antriebsgehäuse (Bild  7 und 
8).  Dasselbe schl ießt ein :  den Federstoßdämpfer (8/1),  d ie Rol lenkette 
für den Lichtmaschinenantrieb (8/3),  d ie Antriebskette zur Kupplung 
(8/2) und letztere selbst (8/8).  Das Antriebsgehäuse ist  so weit  mit  Öl  
gefü l l t ,  dass das untere Kettentrumm der Antriebskette vom Motor zum 
Getriebe ungefähr b is zur Häl f te ein taucht.  Die Betriebssicherheit  und 
Lebensdauer der Teile ist  von d ieser Schmierung abhängig. 

 

b) Getriebe 
Das NSU-Vierganggetriebe (9/10) ist  vom Motor getrennt angebracht 
und zwecks Spannens der vorderen Antriebskette nachstel lbar.  Die Ge-
trieberäder haben Klauenschal tung und b leiben daher ständig im Ein-
grif f .  Der Gangwechsel  erfolg t  durch den Fußschal thebel  (9/2) auf der 
rechten Seite.  Ein  Ganganzeiger (9/13) am Getriebeschal thebel  weist  im 
Leerlauf auf d ie im Gehäuse eingeschlagene 0. Die Rol lenkette (28/9) 
verb indet das Getriebe kraftsch lüssig  mit  dem Hinterrad, sie ist  staub-
d icht gekapsel t  und wird  durch Nachstel lschrauben (12/7 und 24/5) am 
h interen Gabelende gespannt.  Am Kettenkasten (12/14) bef indet sich 
eine Öffnung, um d ie Kettenspannung zu prüfen (Bild  27b).  

 

3. Laufwerk 
Die Laufräder sind Drahtspeichenräder.  Die Naben laufen auf Kugel lagern. 
Das Vorderrad lager ist  nachstel lbar.  Das Hinterrad besitzt  eine Steck-
achse. Auf Tiefbett felgen 21/2 x 19 (34/a und b) sind Reifen 3,00 – 19 ge-
zogen. Die Schutzb leche haben Kastenform. Das Hinterradschutz-
b lechende (14/7) ist  abnehmbar zum erleichterten Herausnehmen des Hin-
terrades bei Reifenspannen (Bild  25).  

 

4. Fahrgestell  (Rahmen) 
Der Rahmen (1/2) ist  ein  of fener Rohrrahmen, der durch den Motor unten 
geschlossen wird.  Der oben angebrachte Schwingsattel  (1/1) ist  mit  einer 
verstel lbaren Zugfeder versehen. Am Kraftstof fbehäl ter sind zur Erhöhung 
der Fahrsicherheit  verstel lbare Kniekissen (29/5) angebracht.  Die Fußras-
ten (16/6 und 14) sind verstel lbar.  Der Gepäckträger (14/9) n immt d ie bei-
den Werkzeugtaschen (12/15 und 14/1) auf und d ient außerdem zum An-
bringen der beiden Packtaschen (16/8 und 16).  
 

Das Krad ist  mit  einem Vorderrad-und Hinterradständer (13/6 und 16/17) 
versehen. 
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Die aus Stahlb lech gepresste Federgabel  (13/2) ist  vorne am Rahmen-
lenkkopf in  Kugel lagern nachstel lbar gelagert .  Die Federung erfolg t  durch 
eine Druckfeder (29/4),  außerdem ist  ein  von Hand verstel lbarer 
Stoßdämpfer (13/4 und 5) vorhanden, der rechts betät ig t  wird .  Die 
Schwinghebelbolzen haben Druckschmierung und sind nachstel lbar.  

 

5. Lenkung 
Der Rohrlenker ist  mit  zwei Klemmschel len (29/1) am Gabelklemmkopf ver-
stel lbar angeordnet.  Die Bezeichnung der verschiedenen Betät igungshebel  
(15/1-14) siehe unter Kapitel  7.  In  der Lenkermit te sitzt  der Drehknopf 
(15/13) für den Lenkungsdämpfer (13/4 und 5).  

 

6. Bremsen 
Vorder-und Hinterradbremse sind Innenbackenbremsen. Die Vorder-
radbremse wird durch Handhebel  (15/10) und Drahtzug von der rechten 
Lenkerseite aus betät ig t ,  d ie Hinterradbremse (28/10) durch den Fußhebel  
(7/5) und Zugstange l inks. Der Drahtzug für d ie Vorderradbremse ist  an der 
Stel lschraube (23/7) und d ie Zugstange für d ie Hinterradbremse an der 
Verstel lmutter (12/12) nachstel lbar.  

 

7. Hand-und Fußhebelwerk (Bild  15 und 16)  
 Am Lenker sind folgende Handbetät igungen angebracht:  

 

Auf der l inken Lenkerseite:  
Innenzughebel  für Kupplung (15/1),  Außenzughebel  für Vent ilheber 
(15/2),  Regul ierhebel  für Zündung (15/5),  Abblendhebel  für Schein-
werfer (15/11) und Druckknopf für Signalhorn (15/12).  

 

Auf der rechten Lenkerseite:  
Innenzughebel  für Handbremse (15/10),  Regul ierhebel  für Luft-
sch ieber und Gasdrehgrif f  (15/14).  

 

Fußbetät igung l inks: 
Fußbremshebel  (16/5).  

 

Fußbetät igung rechts:  
Anwerfhebel  (16/15) mit  einklappbarem Grif f  und Fußschal thebel  
(16/13).  

 

8. Kraftstoffanlage 
Der Kraftstof fbehäl ter (16/12) ist  ein  Sattel tank mit  Schnel lverschluss 
(16/3).  Der Inhal t  beträgt 11 Liter.  Der mit  einem Sieb versehene Kraftstof f-
hahn (17 und 21/8) ist  ein  Dreiweghahn mit  Stel lung für „Vorrat“.  Der Kraft-
stof f  f l ießt dem Vergaser unter Gefäl le durch eine Rohrleitung mit  zwi-
schengeschal tetem Schlauchstück zu. 

 

9. Geschwindigkeits-und Ganganzeige 
Der Geschwindigkeitsmesser ist  im Scheinwerfer eingebaut (16/10).  Der 
Antrieb (22/4) ist  gekapsel t  und erfolg t  von der Vorderradnabe aus. Am Ge-
triebe ist  eine Ganganzeige (9/13) angebracht,  der bei eingeschal tetem 
Leerlauf auf „0“ steht.  

 

10. Elektrische Anlage des Krades 
 

a) Sammler 
Der Sammler (26/1) sitzt  zwischen dem Hinterrad-Schutzb lech und dem 
hinteren Rahmenrohr.  Er ist  leicht herausnehmbar.  Die Kapazität  beträgt 
7 Amperestunden bei einer Spannung von 6 Vol t .  

 

b) Stromverbraucher 
Der Scheinwerfer (16/1) ist  an der Federgabel  mit  zwei Hal tern befes-
t ig t .  Im Scheinwerfer ist  eine Zweifadenlampe für Fern-und Abblendl icht 
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sowie eine Einfadenlampe für Standl icht untergebracht.  Eingeschal tet  
werden d ie Lampen durch den oben am Scheinwerfer bef ind l ichen 
Schal thebel  (15/7).  Der Schal thebel  kann in  jeder Stel lung (Standl icht – 
Aus – Haupt l icht) abgezogen werden. Der Stromkreis für das Signalhorn 
kann n icht abgeschal tet  werden. 
 

Der Abblendschal ter (15/11) für Fern-und Abblendl icht ist  l inks am Len-
ker angebracht,  ebenso der Druckknopf (15/12) für das Signalhorn 
(28/11),  das sich l inks am Rahmen unterhalb des Schwingsattels bef in-
det.  Im Stromkreis ist  noch d ie Schlussleuchte (14/6) angeschlossen, 
d ie auch zur Beleuchtung des h in teren Nummernschildes d ient.  Sie kann 
als Ableucht lampe benutzt  werden, da d ie Leitung durch federnde 
Klemmen gehal ten wird  (25/3).  Die Sicherung (15/4) bef indet sich rechts 
im Scheinwerfer und d ie Ladekontrol l -Lampe (15/3) l inks. Letztere 
leuchtet auf,  sobald der Schal thebel  in  den Schal ter des Scheinwerfers 
eingeführt  wird .  Bei Erreichung einer gewissen Motordrehzahl  erl ischt 
d ie Kontrol l leuchte, das bedeutet,  dass d ie Lichtmaschine d ie Spannung 
von 6 Vol t  erreicht hat,  in  d iesem Augenbl ick schal tet  der Stromschal ter 
auf den Sammler um. 

 

11. Unterbringung von Werkzeug und Zubehör 
Seit l ich am Gepäckträger sind abschl ießbare Werkzeugbehäl ter (12/15 und 
14/1) angebracht.  Oben am Gepäckträger ist  der Packtaschenhal ter (14/10) 
befest ig t  zur Aufnahme der rechten und l inken Packtasche (16/8 und 16).  
Die Luftpumpe (14/2) ist  rechts am oberen Hintergabel rohr angebracht.  
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C. Bedienungsanweisung 
 

12. In-und Außerbetriebsetzung 
 

a) Vorbereitung der Fahrt 
Vor Antrit t  der Fahrt  sind folgende Arbeiten auszuführen: 
1.  Reifen lu f tdruck prüfen. 

Der Reifen lu f tdruck beträgt:  
am Vorderrad: 1,25atü, 
am Hinterrad:  1,25-1,75 atü, 
je nach Belastung. 

2.  Kraftstof fvorrat prüfen. Der Kraftstof fbehäl ter fasst 11 Liter.  
3.  Ölstand im Ölbehäl ter mit  Messstab (4/12) prüfen und evt l .  b is zur 

obersten Marke mit  Motorenöl  auffü l len. Der Ölstand darf  n iemals un-
ter d ie untere Marke des Kontrol lstabes sinken. Der Ölkontrol lstab ist  
mit  ¼-Literskala versehen, der Ölbehäl ter fasst 1,5 Liter.  

 

b) Anwerfen des Motors 
1. Zündung einschal ten durch Eindrucken des Schal thebels (15/7) in  

den Schal ter des Scheinwerfers.  
2.  Hebel  für Zündung (15/5) halb  auf Spätzündung stel len. 
3.  Kraftstof fhahn öffnen (Bild  17) und bei kal tem Motor auf den Tupfer 

am Schwimmergehäuse des Vergasers drücken, b is Kraftstof f  durch 
das Luft loch überläuft .  

4.  Drehgrif f  für Gas (15/14) sowie Hebel  für Luftregul ierung (15/9) etwa 
ein  Viertel  öf fnen. 

5.  Leerlauf einschal ten (Bild  18 und 19):  der Leerlauf l iegt zwischen 
dem I.  und II.  Gang. Es ist  immer vom I.  Gang ausgehend einzu-
schal ten. Durch wiederhol tes Hinuntertreten des Fußschal thebels 
wird  der I.  Gang eingeschal tet ,  dann schnappt d ie Leerlaufraste 
durch leichtes Hochziehen des Schal thebels auf d ie halbe Höhe des 
normalen Schal tweges ohne weiteres ein .  Der Leerlauf wird  außer-
dem durch einen Zeiger (9/13) unten am Getriebeschal thebel  ange-
zeigt .  Bei eingeschal tetem Leerlauf weist  d ieser Zeiger auf d ie am 
Gehäuse eingeschlagene „0“.   

6.  Vent ilausheber (15/2) anheben und g leichzeit ig  Anwerfkurbel  (16/15) 
kräft ig  h inuntertreten; dabei den Vent ilausheber noch während der 
Abwärtsbewegung des Anwerfhebels jäh loslassen. Der Vent ilheber 
muss so eingestel l t  sein ,  dass der Motor gerade noch durchgedreht 
werden kann, wenn der Handhebel  vol lständig an das Lenkrohr he-
rangezogen ist .  

7.  Motor durch Zurückgehen mit  dem Drehgrif f  und Öffnen des Lufthe-
bels langsam laufen lassen, b is er etwas warm geworden ist .  Dadurch 
wird  auch das Öl  erwärmt und dünnf lüssiger,  so dass es leicht durch 
d ie kleinsten Kanäle der Schmierstel len f l ießen kann. Wenn ein  kal ter 
Motor bei höheren Drehzahlen nach dem Anwerfen läuft ,  kann es zu 
Schäden an Kolben und Zyl inder und sonst igen Triebwerksteilen 
kommen. 

 

c) Abstellen von Motor und Fahrzeug 
1. Sol l  angehal ten werden, so ist  nach Schl ießen des Drehgrif fes d ie 

Kupplung zu ziehen. Soweit  erforderl ich sind d ie Bremsen zu benut-
zen, b is das Krad zum Stehen kommt; Schal thebel  auf Leerlauf stel -
len. 

2.  Steht das Krad, dann nach Zudrehen des Drehgrif fs und durch Abzie-
hen des Schlüssels am Scheinwerfer,  Zündung abstel len. 
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3. Bei Sti l lstand des Motors muss unbedingt darauf geachtet wer-
den, dass die Zündung abgestellt wird. Bleibet nämlich der Motor 
zufäll ig in einer Stellung stehen, bei der die Unter-
brecherkontakte geschlossen sind, so kann sich der Sammler 
über die Zündspule entladen und beide Beschädigen.  

 

d) Winterbetrieb 
Bei Käl te ist  darauf zu achten, dass vor Beginn der Fahrt  der Motor 
warm gelaufen ist ,  weil  sonst das Triebwerk fressen und zerstört  werden 
kann. 
 

Weitere Anweisungen siehe D 635/5. 
 

13.  Fahrvorschrift 
 

a) Schalten 
1. Auf dem Sattel  Platz genommen, wird  der am l inken Lenkergrif f  be-

f ind l iche Kupplungshebel  (15/1) gezogen und der I.  Gang durch Hin-
untertreten des Fußschal thebels b is zum Anschlag eingeschal tet  (Bild  
18).  

 

Sol l te der I.  Gang n icht g leich eingreifen, so sch iebt man das Krad 
etwas vor und zurück oder kuppel t  ganz kurz halb ein ,  um d ie Klauen 
in  Eingrif f  zu bringen. 
 

Ist  der I.  Gang eingedrückt,  so lässt man den Kupplungshebel  unter 
g leichzeit igem Mehrgasgeben langsam und g leichmäßig los, um h ier-
durch ein  weiches und stoßfreies Anfahren zu erzielen. 
 

Es ist  falsch, wenn man den Kupplungshebel  nur im ersten Stadium 
des Einkuppelns ganz langsam betät ig t ,  ihn aber,  sobald d ie Kupp-
lung zu greifen beginnt,  p lötzl ich loslässt.  In  d iesem Fal l  setzt  sich 
das Krad mit  einem Ruck in  Bewegung, oder der Motor b leib t  stehen. 
Das ganze Triebwerk wird  dadurch übermäßig beansprucht,  d ie Ket-
ten ausgedehnt und d ie Speichen am Hinterrad gelockert .  Es muss 
vielmehr,  sobald d ie Kupplung zu greifen beginnt,  das Loslassen des 
Kupplungshebels bei g leichzeit igem Mehrgasgeben merkl ich langsa-
mer erfolgen. Nur so erreicht man ein  weiches, stoßfreies Anfahren. 

2.  Sobald das Krad eine Geschwindigkeit  von etwa 15-18km/h erreicht 
hat,  wird  ausgekuppel t ,  g leichzeit ig  der Gasdrehgrif f  geschlossen und 
durch Hochziehen des Fußschal thebels (Bild  19) b is zum Anschlag – 
also über den Leerlauf h inweg – der II.  Gang eingeschal tet .  

 

Dann g ib t  man wieder Gas und kuppel t  g leichzeit ig  wieder ein .  Da 
sich das Krad in  Fahrt  bef indet,  kann jetzt  im Gegensatz zum anfah-
ren das Loslassen des Kupplungshebels rascher erfolgen. 

3.  Bei etwa 25km/h schal tet  man in  g leicher Weise wie unter Punkt 2 
beschrieben auf den III.  Gang. Das Krad wird wieder durch Gasgeben 
beschleunigt,  zugleich g ib t  man entsprechend mehr Vorzündung. 

4.  Bei etwa 35km/h schal tet  man auf den IV. Gang. 
5.  Die Vorzündung darf  nur soweit  eingestel l t  werden, dass der Motor 

noch ruh ig und stoßfrei läuft .  So wird auch der Kraftstof fverbrauch 
n iedrigst gehal ten. Bei zuviel  Vorzündung klopft  der Motor.  In  kleine-
ren Steigungen wird d ie Zündung etwas zurückgenommen. Bei größe-
ren Steigungen muss entsprechend auf d ie unteren Gänge umge-
schal tet  werden. Zur Schonung des Triebwerks ist  es besser,  zu 
schal ten, als das Krad über eine Steigung zwingen zu wol len. 

6.  Das Zurückschal ten erfolg t  durch Hinuntertreten des Fußschal the-
bels,  vorher muss entkuppel t  werden. 
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Lässt d ie Geschwindigkeit  bei größeren Steigungen nach oder sol l  im 
Schrit t tempo gefahren werden, so schal tet  man rechtzeit ig  unter 
g leichzeit igem auskuppeln auf den nächst n iedrigeren Gang. Zur 
Schonung des Triebwerks sol l  man n ie seinen Ehrgeiz darin  suchen, 
jede Steigung im großen Gang nehmen zu wol len, vielmehr verwende 
man immer den Gang, bei welchem der Motor am leichtesten arbeitet .  
Ganz verkehrt  ist  es, anstatt  zu schal ten, d ie Kupplung schleifen zu 
lassen!  Nach kurzer Zeit  wäre d iese in folge der übermäßigen Hitze-
entwicklung verbrannt und müsste der Belag erneuert  werden. Beim 
Schal ten auf den nächst kleineren Gang muss der Motor bei g leicher 
Fahrgeschwindigkeit ,  im Gegensatz zum Schal ten in  umgekehrter 
Richtung, p lötzl ich mehr Umdrehungen machen als zuvor.  Der Dreh-
grif f  darf  daher n icht zu weit  geschlossen werden, damit  der Motor 
beim Auskuppeln an Drehzahl  zunehmen kann, wodurch ein  ge-
räuschloses Schal ten und ein  sanfter Übergang ermögl icht wird .  

 

b) Bremsen 
Die Handbremse (15/10) wirkt  auf das Vorderrad. Sie sol l  sanft  und zü-
g ig  betät ig t  werden. Die durch den Fußbremshebel  (7/5) auf das Hinter-
rad wirkende Fußbremse darf  ebenfal ls n icht zu stark oder p lötzl ich be-
tät ig t  werden. Vor Kurven oder sonst igen von weitem sichtbaren Hinder-
n issen gehe man mit  dem Gas zurück und verlangsame auf d iese Weise 
das Tempo, so dass man mögl ichst ohne zu bremsen auskommt. 
 

Bei starkem Gefäl le verwende man abwechselnd beide Bremsen. Bei 
langem Bergabfahren oder bei besonders starkem Gefäl le schal te man 
auf einen kleineren Gang und benutze den Motor mit  als Bremse. Ist  
man gezwungen, an Straßenkreuzungen oder wegen anderer Weghin-
dern isse zu warten, so kupple man n icht dauernd aus, sondern schal te 
auf den Leerlauf.  

 

c) Straßenfahrt 
Innerhalb geschlossener Ortschaften oder auf g lat ter Fahrbahn und in  
Kurven ist  vorsicht ig  zu fahren. Scharfes Bremsen ist  zu vermeiden, vor 
gefährl ichen Stel len nehme man rechtzeit ig  Gas weg. Ist  kein  Abstand 
befohlen, dann müssen bei Fahrten in  der Kolonne d ie Abstände so groß 
in  Metern sein  wie d ie Fahrgeschwindigkeit  in  km/h beträgt.  Je nach 
dem Straßenzustand und bei höheren Geschwindigkeiten ist  der Len-
kungsdämpfer (29/2) mehr oder weniger anzuziehen, damit  kein  Flat tern 
der Lenkung auftr it t ,  bzw. ist  auch der Stoßdämpfer (23/4),  der an der 
rechten Gabelseite betät ig t  wird ,  stärker anzuziehen. 
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D. Pflege 
 

14. Allgemeines 
 

Eine sorgfäl t ige Pf lege gewährleistet  neben fachgemäßer Bedienung d ie 
ständige Betriebsbereitschaft  des Krades. Die notwendigen Zubehörteile 
und Werkzeuge für d ie Pf lege sind als Ausrüstung jedem Krad beigegeben. 
 

Einmal  im Jahr ist  eine Grundrein igung des Krades in  bekannter Weise 
durchzuführen. Dabei sind al le schwer zugängl ichen b lanken Teile einzu-
fet ten, d ie Felgen zu entrosten und zu streichen. Der Anstrich des Krades 
ist  auszubessern. 
 

Die im abschnit te „Pf lege“ mit  einem seit l ichen Strich gekennzeichneten 
Arbeiten sind nur in  Werkstätten vorzunehmen. Al le übrigen Pf legearbeiten 
kann der Fahrer mit  der dem Kfz. beigegebenen Ausrüstung durchführen. 

 

Zu den folgenden Abschnit ten ist  für verschiedene Arbeiten „Rein igungs-
f lüssigkeit“ angegeben. Zu verwenden sind in  d iesen Fäl len al le bei der 
Truppe jeweils vorhandenen Rein igungsf lüssigkeiten wie Waschpetroleum, 
unverb leiter Kraftstof f  usw. 

 

Bei neuen Motoren und bei solchen mit  neu eingesetzten Kolben dürfen 
folgende Geschwindigkeiten während der ersten 2000km nicht überschrit -
ten werden: 

 

   im  I.   Gang n icht über .  .  18km/h 
   im  II.   Gang n icht über .  .  25km/h 
   im  III.   Gang n icht über .  .  35km/h 
   im  IV.  Gang n icht über .  .  50km/h 
 

Die nächsten 500km sol l  das Krad auch noch n icht ständig mit  Vol lgas ge-
fahren werden. Man wird vielmehr nach etwa 600–800m Vol lgas den Dreh-
grif f  immer wieder etwas schl ießen, damit  das Krad ausrol l t .  Auf d iese 
Weise wird  sich der Kolben im Zyl inder gut ein laufen, wonach der Motor 
seine vol le Leistung abgibt.  

 

Beim Entfernen der Vergaserp lombe ist  d ie Drosselschraube zu kürzen: 
 

am Amal-Vergaser soweit ,  dass sie samt Gegenmutter noch auf 
den Mischkammerdeckel  aufgeschraubt werden kann. 

am Grätzin-Vergaser b is zu der eingedrehten Ril le.  
 

Während der Einfahrzeit  sind d ie lauf Arbeitsübersicht vorgesehenen Prü-
fungen und Arbeiten durchzuführen. Die Arbeitsübersichten werden jedem 
neuen Krad beigegeben. 

 

15.  Motor 
 

a) Ölwechsel 
Der Ölstand des Motors wird  mit  dem Messstab (4/12) geprüft .  Der 
Messstab ist  mit  verschiedenen Marken versehen. Die unterste zeig t  ei-
nen Ölstand von ¾ Liter,  d ie oberste einen solchen von 1,5 Liter an. Der 
Abstand von einen zur nächsten Marke gefunden, so muss spätestens 
nach weiteren 20–30km Öl  nachgefü l l t  werden. Aus Gründen der Be-
triebssicherheit  ist  d iese letzte Mögl ichkeit  zum Frischöl tanken n icht ab-
zuwarten. 
+  

Bei neuen Motoren und Motoren mit  neu eingesetzten Kolben ist  der ers-
te Ölwechsel  nach weiteren 2000km durchzuführen. Hierauf ist  regelmä-
ßig nach 3000km Fahrstrecke das Öl  wie folg t  zu wechseln. 
 



– 17– 

 

Bei betriebswarmem Motor beide Ölsiebe (5/1 und 6/3) sowie d ie Ölab-
lassschraube (6/5) abschrauben und in  Rein igungsf lüssigkeit  auswa-
schen. 
 

Ölsiebe und Ablassschraube wieder einschrauben, ½ Liter f r isches Mo-
torenöl  in  den Ölbehäl ter g ießen und den Motor ein ige Minuten im Leer-
lauf arbeiten lassen. Dabei überzeuge man sich am geöffneten Einfü l l -
stu tzen (4/13) vom einwandfreien Arbeiten der Pumpe. Das Rückf l ießen 
des Öles aus dem Kurbelgehäuse kann durch den Einfü l lstu tzen beo-
bachtet werden. 
 

Das zum Durchspülen verwendete Öl  ist  danach abzulassen. 
 

Motorenöl  wieder in  vorschrif tsmäßiger Menge ein fü l len. 
 

Beim Ölwechsel  oder fal ls zu spät Öl  nachgefü l l t  worden ist ,  kann sich 
vor der Druckpumpe ein  Luftsack gebildet haben, welcher d ie Öl förde-
rung unterb indet.  In  d iesem Fal l  lässt man den Motor langsam laufen, 
schraubt den unteren Verschlussstopfen (2/16) ab und n immt d ie Feder 
sowie d ie Kugel  heraus. Die Pumpe wird nach kurzer Zeit  wieder Öl  för-
dern. Damit  nun kein Öl  unnöt ig  verloren geht,  häl t  man d ie Öffnung, 
sobald Öl  kommt, mit  dem Daumen zu und stel l t  den Motor ab. 

 

b) Vergaser 
1. Grätzin-Doppelkolbenvergaser 

Sol l te der Kraftstof fzuf luss oder d ie Hauptdüse (10/12) verstopft  sein ,  
so entfernt man d ie Verb indungshal teschraube (10/15),  wonach d ie 
Hauptdüse frei wird  und leicht herausgeschraubt werden kann. Die-
selbe wird  durch Auswaschen in  Rein igungsf lüssigkeit  und Ausblasen 
gesäubert .  Zur Rein igung der Düse dürfen keine metal l ischen Ge-
genstände verwendet werden. 
 

Beim Zusammenbau achte man auf d ie Dichtringe. 
 

Bei größeren Beschädigungen sind d ie Vergaser auszuwechseln. 
 

2.  Amal-Doppelkolbenvergaser:  
Sol l te der Kraftstof fzuf luss oder d ie Hauptdüse (11/12) verstopft  sein ,  
so entfernt man d ie Verb indungshal teschraube (11/13),  wonach durch 
Abnahme des Schwimmergehäuses (11/16) d ie Hauptdüse frei wird  
und leicht herausgeschraubt werden kann. Dieselbe wird  durch Aus-
waschen in  Rein igungsf lüssigkeit  und Ausblasen gesäubert .  Zur Rei-
n igung der Düse dürfen keine metal l ischen Gegenstände verwendet 
werden. 
 

Beim Zusammenschrauben achte man auf d ie Dichtringe. 
 

Bei größeren Beschädigungen sind d ie Vergaser auszuwechseln. 
 

c) Nassluftfi l ter 
Nach 1000km Fahrstrecke ist  das Nasslu f t f il ter abzunehmen, in  Rein i-
gungsf lüssigkeit  auszuwaschen und durch Eintauchen in  Motorenöl  wie-
der gebrauchsfähig zu machen. Nach dem Eintauchen lässt man das 
überschüssige Öl  wieder abtropfen. 

 

16.  Triebwerk 
 

a) Antriebsgehäuse 
Das Antriebsgehäuse (7/1),  in  dem d ie Antriebsketten für Lichtmaschine 
(8/3) und Kupplung (8/2) sowie der Stoßdämpfer (8/1) im Ölbad laufen, 
muss von Zeit  zu Zeit  auf seinen Ölstand geprüft  werden. Zum Prüfen 
und Nachfü l len ist  der Schaulochdeckel  (7/7) nach Entfernen des Spl in-
tes (7/6) abzunehmen. 
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Der Ölstand sol l  bei n icht aufgebocktem Krad so hoch sein,  dass d ie An-
triebskette (Motor-Getriebe) mit  ihrem unteren Trumm ungefähr b is zur 
Häl f te ein taucht.  
 

Dies entspricht einer Menge von 0,125=1/8 Liter.  
 

b) Getriebe 
Das Getriebe wird  mit  Getriebeöl  b is auf d ie Höhe des Einfü l lstu tzens 
(9/8) gefü l l t .  Nach etwa 3000km ist  der Ölstand zu kontrol l ieren. 
 

Bei einer gründl ichen Rein igung ist  der Inhal t  zu entfernen und das Ge-
häuse mit  Rein igungsf lüssigkeit  zu säubern. 

 

c) Ketten 
Die Antriebskette vom Motor zum Getriebe und zur Lichtmaschine laufen 
im Ölbad. Ihre Pf lege erstreckt sich auf d ie Prüfung des Ölstandes und 
der Kettenspannung. Über Kettenspannen siehe unter Instandsetzungs-
anweisung Kapitel  29d. 
 

Die Hinterradkette wird  durch das Schauloch (12/5) im Kettenkasten auf 
ihren Schmierzustand und Durchhang (Bild  27b und c) geprüft .  Al le 
1000km führe man d iese Prüfung durch, spanne sie nach Kapitel  29d 
evt l .  nach und öle sie mit  der Spritzkanne ein .  
 

Al le 6000km ist  d iese Kette abzunehmen, wie folg t  zu rein igen und neu 
zu einzufetten. 
 

Nach Entfernen des federnden Verschlussplättchens (7/2 und 27/1) und 
herausziehen des Steckgl iedes kann d ie Kette abgenommen werden. Ist  
d ie Kette abgenommen, so werden d ie al ten Fett-und Öl reste durch Ein-
tauchen in  Rein igungsf lüssigkeit  entfernt,  dabei ist  d ie Kette immer zu 
bewegen, damit  d ie Rol lengelenke auch durchgespül t  werden. Nach dem 
Trocknen ist  d ie Kette in  Schmierfet t  zu legen, das durch Erwärmen 
f lüssig  gemacht wird .  Auch jetzt  ist  sie wieder h in-und herzuschwenken, 
damit  das heiße Fett  überal l  h in  gelangt.  
 

Die Kette n immt man in  halb erkal tetem Zustand heraus und lässt das 
überf lüssige Fett  abtropfen. 
 

Um das Auf legen der h in teren Kette auf das Getriebekettenrad zu er-
leichtern, entferne man den Deckel  (28/1).  Das zur Sicherung des Ket-
tenverb indungsgl iedes d ienende Verschlussplättchen ist  so zu befest i-
gen, dass das geschlossene Ende desselben in  d ie Laufrichtung der 
Kette weist  (Bild  27).  Um das Verschlussplättchen der Antriebskette 
(Motor-Getriebe) ist  zwecks Sicherung gegen Abspringen ein  Blechstrei-
fen gelegt.  

 

17.  Laufwerk 
Die Vorder-und Hinterradnabe sowie d ie h in tere Kettenradlagerung sind mit  
Druckschmierköpfen versehen (22/8, 24/1 und 25/8).  Ein  Abschmieren d ie-
ser Lagerstel len ist  nach je 6000km erforderl ich. 

 

18.  Fahrgestell  
 

a) Lenkkopflager 
Die Kugel lager (1a/3) am Lenkkopf lager für d ie Federgabel  sind nach je 
18000km mit  f r ischem Schmierfet t  zu versehen. Vorher ist  eine gründl i-
che Rein igung der Lagerung vorzunehmen. 

 

b) Federgabel 
Die Schwinghebelbolzen (13/3 und 4) sind mit  Druckschmierköpfen ver-
sehen. Ein Abschmieren hat al le 500km mit  2–3 Pumpenstößen bzw. 
soweit  zu erfolgen, b is Fett  an den Schwinghebeln austrit t .  Eine Aus-
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nahme macht der untere, vordere Federgabelbolzen (13/4),  der zwi-
schen den Stoßdämpfern sitzt ;  h ier darf  nur soviel  Fett  gegeben werden, 
b is das Schmiermit tel  an den Kontrol löf fnungen (21/4 und 23/6) austrit t .  
Diese sind auf der Rückseite des vorderen, unteren Federgabel lagers 
angebracht.  Ein  Befetten der Juridscheiben würde d ie Stoßdämpfer un-
wirksam machen. 

 

19.  Bremsen 
An d ie Bremsbeläge darf  kein  Fett  gelangen, deshalb muss das Ab-
schmieren des Vorderrad-und Hinterradbremsschlüssels (23/15 und 
12/10) vorsicht ig  erfolgen. Veröl te Beläge sind mit  Rein igungsf lüssigkeit  
zu rein igen, damit  d ie vol le Bremswirkung erhal ten b leib t .  

 

20.  Hand-und Fußhebelwerk 
Die am Lenker bef ind l ichen Betät igungshebel  schmiert  man von Zeit  zu 
Zeit  mit  ein igen Tropfen Öl .  Bei Grundüberholungen ist  der Gasdrehgrif f  
abzunehmen und mit  f r ischem Fett  wieder anzubauen. Die Drahtzüge 
werden an den Druckschmierköpfen mit  Schmierfet t  geschmiert .  Dem 
Drahtzug für Kupplungsbetät igung (9/15) schenke man besondere Be-
achtung, um den Reibungswiderstand auf ein  Mindestmaß herabzuset-
zen. 
 

Der Fuß-Schal tmechanismus (26/6) ist  al le 3000km dick einzufetten. 
 

Dem einklappbaren Trit t  (9/14) zur Startkurbel  und dem Fußbremshebel  
g ib t  man al le 1000km ein paar Tropfen Öl .  

 

21.  Geschwindigkeitsanzeiger 
Der unten l inks an der Vorderradnabe bef ind l iche Antrieb für den Ge-
schwindigkeitsmesser (22/4) wird  zugleich mit  der Nabe (al le 6000km) 
am Druckschmierkopf (22/5) mit  der Schmierpresse abgeschmiert .  

 

22.  Elektrische Anlage 
 

a) Lichtmaschine mit Unterbrecher 
Verschmutzte Schleifkohlen und verschmutzter Kol lektor sind al le 
6000km zu säubern. Schmiergel leinen, Feilen, fasernde Lappen u. dg l .  
dürfen h ierbei n icht verwendet werden. Abgenutzte Schleifkohlen sind 
zu erneuern. Ist  der Kol lektor uneben, dann muss er in  einer entspre-
chend ausgerüsteten Werkstatt  überdreht werden. 
 

Gleichzeit ig  sind d ie Kontakte des Unterbrechers zu säubern und ihr 
Abstand zu prüfen. Der Abstand muss 0,4 b is 0,5mm betragen (siehe 
auch Instandsetzung, Kapitel  27k2).  
 

Al le 3000km ist  das Nockenlager des Unterbrechers wie folg t  zu schmie-
ren: d ie gerändel te Kapsel  (2/13) wird  solange gedreht,  b is d ie Ölein-
fü l löf fnung freil iegt.  Hierauf solange Motorenöl  ein tropfen lassen, b is 
der im Inneren des Nockenlagers bef ind l iche Docht n ichts mehr auf-
saugt.  Zum Schluss ist  d ie gerändel te Kapsel  wieder solange zurückzu-
drehen, b is d ie Ölöffnung verschlossen ist .  
 

Nach 18 000km oder bei Überholung des Motors sind d ie Kugel lager der 
Lichtmaschine zu säubern und mit  Wasserpumpenfett  neu zu schmieren. 
Unebene Flächen der Kontakte des Unterbrechers müssen mit  einem Öl-
stein  beseit ig t  werden. 

 

b) Sammler 
Al le 4 Wochen (bei warmer Wit terung öfter) ist  der Sammler auf r icht ige 
Fül lung und Ladezustand zu prüfen. Verdunstete Flüssigkeit  ist  durch 
dest il l iertes Wasser zu ersetzen. Ist  Flüssigkeit  durch Umkippen ausge-
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laufen, dann muss sie durch Säure mit  einem spez. Gewicht von 1,28 
ersetzt  werden. In  solchen Fäl len ist  nach Mögl ichkeit  der Sammler so-
fort  wieder nachzuladen. Nach Erreichen des vol len Ladezustandes ist  
das spez. Gewicht der Flüssigkeit  nachzuprüfen. 

 

c) Leitungen und Anschlussklemmen 
Nach 6000km sind al le Leitungen auf festen Sitz zu überprüfen. Oxid ier-
te Kontaktstel len an den Anschlussklemmen des Sammlers sind zu säu-
bern. Nach dem Festziehen sind d ie Anschlussklemmen des Sammlers 
mit  Korrosionsschutzfet t  40 einzufetten. 

 

23.  Sonstige Teile 
Nach gründl ichen Rein igen des Krades sind sämtl iche b lanken Metal l teile 
mit  Korrosionsschutzfet t  40 einzufetten. Gelenke und sich bewegende He-
bel  usw.,  d ie keine andere Schmiervorrichtung haben, sind an den bewegl i-
chen Stel len mit  ein igen Tropfen Öl  zu versehen. 
 

Schadhafte Bereifung ist  rechtzeit ig  auszuwechseln und instand zu setzen. 
 

Lederpacktaschen und Lederriemen müssen von Zeit  zu Zeit  mit  Lederöl  
eingefettet  werden. 
 

Al le 6000km sind d ie Drahtzüge ohne Schmiern ippel  wie folg t  einzufetten: 
das obere Ende des Drahtzuges wird  geöl t  und an d ieser Stel le ein  Ge-
misch von Motorenöl  und Petroleum solange langsam eingefü l l t ,  b is es am 
unteren Ende des Drahtzuges austrit t .  

 

24.  Erläuterungen zum Schmierplan 
Im Schmierp lan sind d ie Abschmierstel len eingezeichnet und in  der Über-
sicht „Schmierzeiten und-vorgang“ entsprechende Anweisungen gegeben. 
Als Schmiermit tel  sind nur d ie für d ie Wehrmacht zugelassenen zu verwen-
den. In  er Übersicht „Schmierzeiten und-vorgang“ sind d ie Schmiermit tel  in  
gekürzter Form bezeichnet.  
 

Es bedeutet:  
 

Motorenöl    = „Motoreneinheitsöl  der Wehrmacht“,  
Getriebeöl    = „vertrag l ich zugelassenes Getriebeöl “,  
Schmierfet t   = „vertrag l ich zugelassenes Einheitsabschmierfet t“,  
Wasserpumpenfett  = „vertrag l ich zugelassenes Wasserpumpenfett“.  

 

25.  Übersicht über die Pflegearbeiten 
Außer den im Schmierp lan (Bild  36) vorgeschriebenen Abschmierarbeiten 
sind d ie nachfolgend zusammengestel l ten Pf legearbeiten regelmäßig vor-
zunehmen. In  der letzten Spal te ist  d ie Zahl  der Seite angegeben, auf wel -
cher nähere Angaben über d ie betref fende Arbeit  gemacht werden. 

 

Nach je km Arbeit  Siehe 
Seite 

1000 Spannung der Hinterradkette prüfen 
Nassluft f il ter säubern 

27 
17 

6000 

Hinterradkette abnehmen, ein fet ten 
Lichtmaschine säubern, Kontaktabstände des Unter-
brechers prüfen 
Leitungen der elektrischen Anlage prüfen, gegebe-
nenfal ls festziehen 
Drahtzüge ohne Fettn ippel  ein fet ten 

18 
 

19 
 

20 
20 

18 000 Lager der Lichtmaschine neu fet ten 19 
Nach je 4 
Wochen Sammler prüfen 19 
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E. Instandsetzungsanweisung 
 

26. Allgemeines 
 Für d ie Instandsetzung sind folgende Anweisungen zu beachten: 

 

An Stel le größerer Instandsetzungen am Motor,  Getriebe usw. können Aus-
tauschgruppen verwendet werden. Die in  der Instandsetzungsanweisung 
angegebenen Arbeiten sind n icht vom Fahrer,  sondern in  Werkstätten 
durchzuführen. 
 

Ersatzteile sind nach D605/8 zu bestel len. 
 

Für das Durchführen ein iger Arbeiten ist  ein  Sonderwerkzeug vorgesehen. 
Fal ls d ies n icht vorhanden ist ,  müssen d ie Arbeiten mit  ähnl ichen Werk-
zeugen durchgeführt  werden. 

 

27. Motor 
 

a) Aus-und Einbau des Motors 
1. Kraftstof fbehäl ter abnehmen 

Kraftstof f leitungen abschrauben, Kraftstof f  ab lassen, Ausgleichs-
leitungen lösen, beide Schrauben der Sattelbefest igung entfernen, 
Zugfeder für Schwingsattel  entspannen, h in teren Bolzen zur Sattel -
federbefest igung nach Entfernen des Spl in tes herausnehmen, vorde-
re Behäl terbefest igung lockern und Kraftstof fbehäl ter abnehmen. 

 

2.  Antriebsgehäuse abnehmen:  
Fußbremshebel  samt Bremszugstange abnehmen: Bremszugstange 
h in ten aushängen und Lagerbolzen abschrauben. 

 

Hin terrad ausbauen (Bild  25, siehe Kapitel  29c).  
 

Kettenkasten abnehmen (Bild  28).  
 

Hin terradkette vom Getriebekettenrad abnehmen: federndes Ver-
sch lussplättchen entfernen, Lasche abnehmen und Verb indungsgl ied 
herausschieben. 

 

Rechte Fußraste lösen und nach h in ten klappen: d ie zwischen der 
l inken Tragplatte und dem Antriebsgehäuse bef ind l iche Mutter nur so 
weit  lösen, b is d ie Fußrastenstange mit  ihrem Einpass (26/14) aus 
der Tragplatte kommt – also n icht abnehmen!  

 

Fußschal tung abnehmen: Befest igungsmutter abschrauben, Bolzen 
an Schal tstange nach Lösen des Spl in tes entfernen und Fuß-
schal tung (evt l .  durch leichte Schläge) lockern (Bild  26).  

 

Linke Fußraste nach Abnehmen ihrer Befest igungsmutter (rechts) he-
rausziehen (8/11 und 12).  

 

Gefäß unterstel len, zum Auffangen des im Antriebsgehäuse bef ind l i-
chen Öles. 

 

Antriebsgehäusedeckel  nach entfernen der Befest igungsschrauben 
abnehmen. 

 

Dichtungen vorsicht ig  entfernen. 
 

Kupplung ausbauen: Nach lösen der drei Sechskantschrauben, La-
mel len und Kettenrad abnehmen (Bild  20).   
Zum Abziehen der inneren Kupplungsscheibe verwende man den Ab-
zieher 99 743/103 567 (Bild  31).  

 

Stoßdämpfer samt Antriebskettenrad nach Entfernen der Befest i-
gungsschraube abnehmen (Bild  20).  
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Kettenrad an der Lichtmaschine nach Lösen der Mutter abziehen. 
Hierzu Abzieher 95 513 verwenden (Bild  32) und Antriebskettenrad 
zur Lichtmaschine samt Kette von l inker Motorachse abnehmen. 

 

Antriebsgehäuse nach Entfernen der Befest igungsmutter (8/4) ab-
nehmen. 

 

3.  Auspuffan lage abnehmen:  
Mutter zur Auspuff topfbefest igung (24/4) abschrauben, Strebe (6/2) 
für Auspuffrohr lösen und Überwurfmutter (3/4) am Zyl inderkopf ab-
schrauben. 

 

Das Auf-bzw. Abschrauben der Überwurfmutter zum Auspuffrohr 
darf nur vorgenommen werden, wenn der Motor kalt ist,  um ein 
Ausreißen der Gewindegänge des Leichtmetallstutzens zu verhü-
ten. Beim Ausschrauben das Gewinde mit einer Öl-
Graphitmischung bestreichen. Öl al lein nicht verwenden, da die-
ses festbrennt.  

 

4.  Motorunterschutz abnehmen (Bild  6):  
Mutter vom h interen Befest igungsbolzen entfernen, Befest igungs-
bolzen nur so weit  zurückschieben, b is das recht Befest igungsauge 
am Unterschutz frei wird ;  keinesfal ls d iesen Bolzen ganz heraus-
schieben, sonst löst  sich d ie untere Rahmenverb indung, vordere Be-
fest igungsschraube für Unterschutz entfernen, Motorunterschutz ab-
nehmen, den h in teren Befest igungsbolzen wieder zurückschieben und 
Mutter samt Zahnscheibe wieder aufschrauben. 

 

Zugdraht am Hebel  für Vent ilheber (21/6) aushängen. 
Vergaser abnehmen und über d ie beiden oberen Rahmenrohre hän-
gen. Die beiden vorderen und h in teren Motorbefest igungsbolzen nach 
Lösen der Muttern entfernen, ebenso d ie Mutter (26/11) lockern und 
Motor nach unten herausziehen. 

 

Der Einbau des Motors erfolg t  in  umgekehrter Reihenfolge. 
 

b) Abnehmen des Zylinderkopfes 
Zum Abnehmen des Zyl inderkopfes ist  der Kraftstof fbehäl ter auszu-
bauen. 
 

1.  Kraftstof fbehäl ter abnehmen siehe Kapitel  27 a) 1.  
2.  Zyl inderkopfdeckel  abnehmen, ebenso den Deckel  für Ein-(4/4) und 

Auslassvent il  (4/5) sowie den Deckel  unten am rechten Kurbelge-
häuse (4/16).  

3.  Die Kipphebel  mit  ihren exzentrischen Lagerbolzen herausnehmen. 
4.  Vergaser abschrauben. 
5.  Auspuffan lage abnehmen siehe Kapitel  27 a) 3.  
6.  Zugdraht für Vent ilausheber aushängen. 
7.  Mutter für Verkleidrohr (4/9) lösen. Verkleidrohr und d ie Stoss-

stangen abnehmen (3/6 und 7).  
8.  Befest igungsmuttern für Zyl inderkopf lösen (4/8).  

Die Befest igungsmuttern für Zyl inderkopf dürfen beim Zusammenbau 
n icht schwer gehen, sondern man muss sie b is zum endgül t igen 
Festziehen mit  dem Schlüssel  ohne Werkzeug mit  der Hand zudre-
hen können!  Läuft  eine Mutter schwer,  so lockert  sich beim Lösen 
derselben der zugehörige Stehbolzen, also vorher für ein  leicht ge-
hendes Gewinde sorgen. 

9.  Zyl inderkopf abnehmen. 
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c) Reinigen des Zylinderkopfes und Kolbenbodens 
Die Ölkohle am Zyl inderkopf und Kolben ist  vorsicht ig  mit  einem Winkel -
schaber zu entfernen – Vent ilsitze n icht beschädigen!  Zum Entfernen 
der Ölkohle ist  der Kolben in  d ie obere Totpunkt lage zu bringen. 

 

d) Einbau des Zylinderkopfes 
Beim Aufsetzen des Zyl inderkopfes ist  darauf zu achten, dass sich d ie 
Zyl inderkopfd ichtung in  einwandfreiem Zustand bef indet.  Bei geringster 
Beschädigung ist  eine neue einzusetzen. Die Zyl inderkopfmuttern sind 
übers Kreuz anzuziehen. Vor dem Anbringen des Deckels (4/16) unten 
rechts am Kurbelgehäuse überzeuge man sich, dass d ie beiden Gummi-
d ichtringe auf d ie Führungshülsen der Öl leitungen geschoben sind, wel -
che zum Abdichten der Bohrungen (3/14 und 15) an der Ölpumpe d ie-
nen. 
 

Den Drahtzug für Vent ilheber stel le man ganz knapp ein ,  so dass der 
Motor gerade noch durchgedreht werden kann, wenn der Handhebel  
vol lständig an das Lenkrohr herangezogen ist .  
 

e) Venti le 
Es ist  nur bei kal tem Motor mögl ich, das Vent ilsp iel  r icht ig  zu prüfen. 
Zwischen Kipphebel  und Vent ilkappe sol l  bei kal tem Motor kein  Spiel  
vorhanden sein.  Zum Prüfen lockert  man d ie Befest igungsmutter zur 
Einstel lskala (4/2 und 3) und verstel l t  letztere so weit  gegen d ie Zyl in-
dermit te – also beim Ein lassvent il  nach rechts,  beim Auslassvent il  nach 
l inks – b is der exzentrische Lagerbolzen den Kipphebel  zum Aufsitzen 
auf d ie Vent ilkappe bringt,  was man ohne weiteres am Wiederstand 
merkt.  Die Mutter zur Einstel lskala ist  wieder gut festzuziehen. Beim 
Einstel len ist  darauf zu achten, dass das Vent il  n icht angehoben ist .  
Dies tr if f t  dann zu, wenn d ie Zündung erfolg t ,  was man am Abheben der 
Unterbrecherkontakte (26/9) feststel len kann. Die Kontakte werden nach 
Abnehmen des Verschlussdeckels (26/7) vom Gehäuse der Lichtmaschi-
ne sichtbar.  
 

Sol l te sich einmal  d ie Mutter der Einstel lskala während der Fahrt  gelo-
ckert  haben, so dass eine Einstel lung bzw. Kontrol le am warmen Motor 
notwendig wird ,  so beträgt das Spiel  am Ein lassvent il  0,15mm und am 
Auslassvent il  0,25mm. 
 

Man geht bei d ieser Einstel lung genau so vor wie oben beschrieben, 
stel l t  jedoch dann von d ieser Stel lung (ohne Spiel ! ) aus d ie Einstel lskala 
um 1,5 bzw. 2,5 Striche nach außen, wodurch zwischen Kipphebel  und 
Vent ilkappe ein  Spiel  von 0,15 bzw. 0,25mm entsteht.  Denn ein  Strich 
der Einstel lskala entspricht 1/10mm Vent ilsp iel .  Das Vent ilsp iel  ist  bei 
nächster Gelegenheit  am kal ten Motor zu kontrol l ieren und ohne Spiel  
einzustel len. 
 

Zum Ausbauen der Vent ile verwende man das Werkzeug 103 616 (Bild  
30).  Die Vent ile sind wie folg t  auszubauen: 
 

1.  Die beiden Rundmuttern (30/5) auf d ie beiden gegenüberl iegenden 
Stehbolzen aufschrauben, d ie unterhalb vom Ein-und Auslassvent il  
stehen. 

2.  Zyl inderkopf mit  der eingelegten Holzein lage (30/4) im Schraubstock 
gut festspannen. 

3.  Beim Ausbau des Ein lassvent ils ist  der Lagerbolzen für den Ein lass-
kipphebel  (30/1) in  den Zyl inderkopf zu stecken, wobei er als Wider-
stand zum Ansetzen des Hebels (30/3) beim Niederdrücken des 
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Ventil federtel lers d ient.  In  g leicher Weise ist  beim Ausbauen des 
Auslassvent ils zu verfahren. 

4.  Vent il feder zusammendrücken. 
5.  Vent ilkeilhäl f ten (30/2) herausnehmen und Federn entspannen. 
6.  Zyl inderkopf aus dem Schraubstock nehmen und d ie Vent ile aus ih-

ren Führungen ziehen. 
7.  Einbau in  umgekehrter Reihenfolge. 
8.  Die Vent ilsitze sind nöt igenfal ls vorsicht ig  mit  Fräsern zu bearbeiten 

unter Beibehal tung der genauen Sitzbreite.  Die Schleifpaste ist  nach 
dem Einschleifen der Vent ile gründl ich zu entfernen. Die Vent ile sol -
len nach etwa 8 000-10 000km immer wieder eingeschl if fen werden. 

 

f) Ausbau des Zylinders 
Der Zyl inder kann nach Lösen der vier Befest igungsmuttern (4/11) vom 
Kurbelgehäuse abgehoben werden. Das offene Kurbelgehäuse decke 
man g leich nach dem Abheben des Zyl inders mit  einem Putzlappen ab, 
damit  n ichts h ineinfal len kann, z.B. Stücke von einem gebrochenen Kol -
benring. 

 

g) Abnehmen des Kolbens 
1. Der Kolbenbolzen ist  beiderseit ig  durch Springringe gesichert  und 

kann nach Entfernen eines Springringes herausgeschoben und der 
Kolben entfernt werden. 

2.  Gebrochene oder undichte Kolbenringe sind zu ersetzen. Der einge-
baute neue Ring muss am Schl itz noch einen Abstand von 0,18 b is 
0,33mm besitzen, damit  er sich, wenn er heiß wird ,  ausdehnen kann, 
ohne zu klemmen. 

3.  Die Ringnuten sind von Ölkohle zu säubern, was am besten mit  ei-
nem Stück eines abgebrochenen Kolbenrings geschieht.  Dabei darf  
jedoch n ie d ie obere bzw. untere Ringschul terf läche im Kolben n icht 
beschädigt werden.  

 

h) Einbau des Kolbens und Zylinders 
Der Kolbenbolzen wird  vor dem Einführen gut geöl t  und der Sicherungs-
ring angebracht.  Man überzeuge sich, dass beide Sicherungsringe gut in  
ihren Nuten sitzen. Vor dem Aufschieben des Zyl inders sind d ie Kolben-
ringe gut mit  Öl  zu versehen. Die Kolbenringe sind vorher so zu drehen, 
dass ihre Schl itze gegenseit ig  versetzt  sind. 

 

i ) Vergaser 
Die Vergasereinstel lung ist  folgende: 
 

Beim Grätzin-Vergaser KE 20/46: 
 

Hauptdüse 90, Leerlaufdüse 25, Nadeldüse 11, Nadelstel lung 2, Leer-
lauf 13/4 Umdr. of fen. Schwimmer: obere Ril le.  
 

Beim Amal-Vergaser M 74/437: 
 

 Düse 75, Nadelstel lung 2, Leerlaufdüse 11/2 Umdr. of fen. 
 

Eine Nachstel lung des Vergasers ist  sel ten erforderl ich. An den Düsen 
dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, auch sind nur Orig i-
naldüsen zu verwenden. Die Düsen sind nach der Durchf lussmenge ka-
l ibriert .  Die Leerlaufeinrichtung ist  nur am warmen Motor einzustel len, 
da eine Leerlaufregul ierung bei kal tem Motor später bei warm-
gefahrendem Motor ein  zu fet tes Gemisch erg ib t .  Die Einstel lung des 
Leerlaufes hat bei laufendem Motor zu geschehen. 
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Der Gasschieber ist  mit  Hil fe der Gasschieber-Anschlagschraube (2/26) 
zu öffnen und d ie Leerlaufbegrenzungsschraube (2/7) al lmähl ich aufzu-
schrauben. Die Motordrehzahl  wird  sich h ierbei erhöhen und muss durch 
al lmähl iches Schl ießen des Gasschiebers mit  der Anschlagschraube 
verringert  werden, b is der gewünschte Leerlauf durch das richt ige Ver-
häl tn is der Schieber-und Luftstel lschraubeneinstel lung erreicht ist .  
 

Die Nadelstel lung wird  vom oberen Ende der Nadel  gezähl t .  Die Nadel  
darf  in  der Klemmfeder keine Längsluft  haben und muss, wenn sie aus-
geschlagen ist ,  erneuert  werden. Die hauptsächl ichen Nadelstel lungen 
sind 2 und 3. 
 

Eine gründl iche Rein igung ist  für ein  einwandfreies Arbeiten des Verga-
sers von Zeit  zu Zeit  unersetzl ich. Der Vergaser muss dabei zerlegt und 
d ie einzelnen Teile in  einwandfrei sauberer Rein igungsf lüssigkeit  aus-
gewaschen werden. Die Düsen und Leerlaufbohrungen sind mit  einer 
Borste zu rein igen und durchzublasen. Keinesfal ls darf  h ierzu eine Na-
del  oder ein  zugerichteter Draht verwendet werden. 
 

Vor dem Auseinandernehmen des Vergasers merke man sich d ie Nadel -
stel lung und d ie Stel lung der Leerlaufbegrenzungsschraube. 
 

Beim Wiederanbringen des Vergasers ist  auf einen absolut d ichten An-
schluss zu achten. 

j )   

k) Elektrische Ausrüstung 
1. Al lgemeines 

Beim Suchen nach Fehlerquel len ist  nach dem Schal tp lan 
(Bild  35) zu verfahren. Vor Beginn jeder Arbeit  an der elektrischen 
Anlage ist  der Stromkreis durch Lösen der Leitungen am Sammler 
zu unterbrechen. Werden andere Leitungen gelöst,  dann sind sie 
entsprechend zu zeichnen, damit  beim Zusammenbau d ie richt ige 
Schal tung gewährleistet  b leib t .  

2.  Lichtmaschine mit  Unterbrecher 
Beschädigte Teile sind durch neue auszuwechseln. Beschädigte 
Regler dürfen nur in  einer Werkstatt  ausgetauscht werden, d ie über 
entsprechende Prüfeinrichtungen verfügt.  Nach dem Zusammenbau 
ist  d ie Lichtmaschine mit  Unterbrecher zum Motor neu einzustel len. 
Die Zündeinstel lung (Frühzündung) beträgt 10mm v.o.T. des Kol -
bens. 
 

Das Entfernen von Unebenheiten auf den Unterbrecherkontakten 
darf  in  eingebauten Zustand nur mit  einer sauberen Bosch-
Kontaktfeile erfolgen. Im ausgebauten Zustand sind d ie Unterbre-
cherkontakte auf einem Ölstein  abzuziehen. Nach dem Glätten sind 
d ie Unterbrecherkontakte von den Öl rückständen zu rein igen. 

3.  Zündspule und Zündkerze 
Eine beschädigte oder durchgebrannte Zündspule ist  durch eine 
neue zu ersetzen. St immt an der Zündkerze der Elektrodenabstand 
n icht mehr,  dann ist  er durch Nachbiegen auf 0,6 b is 0,7mm wieder 
richt ig  zu stel len. 

4.  Sammler 
Ist  durch Nachladen der Ladezustand n icht auf r icht ige Höhe zu 
bringen, dann müssen d ie einzelnen Zel len untersucht und instand-
gesetzt  werden. 

5.  Stromverbraucher und Leitungen 
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Durchgebrannte Lampen sind durch neue zu ersetzen. Beschädigte 
Stel len an den Leitungen müssen rechtzeit ig  isol iert  oder ausge-
wechsel t  werden. 

 

28. Triebwerk 
a) Kupplung  

Macht sich nach längerem Gebrauch ein  Schleifen der Kupplung be-
merkbar,  so hat in  den meisten Fäl len d ie Druckstange in folge Abnut-
zung der Lamel len n icht mehr genügend Spiel .  Der Drahtzug (9/15) ist  
dann mit  Hil fe der durchgebohrten Schraube nach Lösen der Gegenmut-
ter (9/12) derart  nachzustel len, dass am Kupplungshebel  (9/4) bei ein-
gerückter Kupplung noch ein  klein  wenig Spiel  vorhanden ist .  Nach er-
folg tem Einstel len ist  d ie Gegenmutter wieder gut festzuziehen. 
 

Sch leif t  d ie Kupplung trotz richt iger Einstel lung, so besteht noch d ie 
Mögl ichkeit ,  den Federdruck zu erhöhen. Zu d iesem Zweck löst man d ie 
Schl itzschraube, n immt d ie Sicherungsschraube (8/7) ab und zieht d ie 
drei Sechskantschrauben (8/6) g leichmäßig nach. Zur Erhal tung des nö-
t igen Weges für das Entkuppeln dürfen d ie drei Kupplungsfedern nur so 
weit  nachgespannt werden, b is der umgebogene Rand der Federkappe 
(20/19) noch 4 – 5mm Abstand von der äußeren Kupplungsscheibe 
(20/14) hat.  
 

Zum Auswechseln abgenutzter bzw. schadhafter Lamel len muss d ie 
Kupplung auseinandergenommen werden. In  d iesem Fal l  sind d ie drei 
Sechskantschrauben (8/6) ganz zu lösen, worauf d ie Lamel len und das 
Kettenrad abgenommen werden können. 

 

b) Getriebe 
Störungen im Vierganggetriebe sind zu beheben. Sol l ten nach längerem 
Gebrauch einzelne Gänge zum Herausspringen neigen, so ist  zuerst d ie 
Gangschal tung zu prüfen. Zu d iesem Zweck ist  d ie Schal tstange (26/15) 
vom Getriebeschal thebel  durch Entfernen des Verb indungsbolzens 
(26/5) zu lösen. 
 

Sodann bringt man den Getriebeschal thebel  und ebenso d ie Fußschal -
tung in  d ie Stel lung „I.  Gang“.  Lässt sich nun der Verb indungsbolzen zur 
Schal tstange n icht h ineinschieben, so ist  d ie Schal tstange nach Lösen 
der Gegenmutter durch Hinein-bzw. Herausdrehen zu kürzen bzw. zu 
verlängern, b is der Verb indungsbolzen ohne nennenswerten Widerstand 
durchgesteckt werden kann. Dieselbe Prüfung n immt man auch in  der 
Stel lung „VI.  Gang“ vor und mit tel t  d ie Schal tstange in  besprochener 
Weise derart  aus, dass sich der Verb indungsbolzen zum Schal tgestänge 
in  beiden Schal tstel lungen (I.  und VI.  Gang) mit  der Hand durchschieben 
lässt.  Die Gegenmutter zur Schal tstange ist  nach erfolg ter Einstel lung 
wieder gut festzuziehen und der Verb indungsbolzen durch Scheibe und 
Spl in t  zu sichern. 

 

29. Laufwerk 
 

a) Vorderrad herausnehmen (Bild  22)  
1. Krad auf Hinterrad-und Vorderradständer stel len. 
2.  Drahtzug am Bremshebel  aushängen. 
3.  Hal teschraube am Gehäuse des Geschwindigkeitsmesserantriebes 

entfernen. 
4. Beide Achsmuttern lösen, Unterlegscheibe aus den Führungen der 

Gabelenden herausnehmen, worauf das Rad herausfäl l t .  
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b) Vorderrad nachstellen  
1. Vorderrad herausnehmen (siehe Kapitel  29a).  
2.  Linke Gegenmutter am Geschwindigkeitsmesserantrieb lockern. 
3.  Gehäuse des Geschwindigkeitsmesserantriebes festhal ten, Vorder-

achse an dem rechtsseit ig  angebrachten Flachkant drehen, b is sie 
mit  ganz wenig Seitenspiel  läuft .  

4.  Linke Gegenmutter festziehen, dabei nochmals das Seitenspiel  prü-
fen. 

5. Vorderrad in  umgekehrter Reihenfolge einbauen. (siehe Kapitel  29a) 
und beide Achsmuttern wieder gut festziehen.  

 

c) Hinterrad herausnehmen und einbauen (Bild  25)  
1. Steckachse nach lösen der Mutter herausziehen. 
2.  Inneres Schlussstück abnehmen. 
3.  Hinterrad wird  nach einer seit l ichen Verschiebung nach rechts frei.  
4. Beim Wiedereinbau des Hinterrades ist  auf den zwischen der Nabe 

und dem Kettenradlager bef ind l ichen Filzring (25/4) zu achten.  
 

d) Kettenspannen  
 

Zur Beachtung! 
Jede Kette muss etwas durchhängen, sie darf nie unter Spannung 
laufen. Zu stramm laufende Ketten führen zu einem erhöhten Lager-
verschleiß, sie verziehen sich rasch und haben einschl ießl ich der 
Kettenräder eine kurze Lebensdauer.  
 

Der Kettendurchhang sol l  in  der Antriebsmit te,  d .h .  zwischen den 
beiden Kettenrädern, etwa 2cm betragen (Bild  7b und c);  bei kurzen 
Ketten, wie z.B. bei der Magnetkette,  etwa 1cm. 

 

Spannen der Magnetkette (Bild  26) 
1.  Rechte Fußraste lösen und nach h in ten klappen: d ie zwischen der 

l inken Tragplatte und dem Antriebsgehäuse bef ind l iche Mutter nur so 
weit  lösen, b is d ie Fußrastenstange mit  ihrem Einpass (26/14) aus 
der Tragplatte kommt – also n icht abnehmen. 

2.  Fußschal tung abnehmen: Befest igungsmutter abschrauben, Bolzen 
an Schal tstange nach Lösen des Spl in tes entfernen, Fußschal tung 
evt l .  durch leichte Schläge lockern. 

3.  Beide Muttern (26/10 und 11) lösen. 
4.  Lichtmaschine in  Pfeil r ichtung um den Bolzen der l inken Mutter 

schwenken und rechte Mutter wieder festziehen. 
5.  Lichtmaschine in  Pfeil r ichtung um den Bolzen der l inken Mutter 

schwenken und rechte Mutter wieder festziehen. 
6.  St immt der Kettendurchhang, dann beide Bolzenmuttern (26/10 und 

11) gut festziehen und in  rückgängiger Folge d ie Fußschal tung und 
d ie rechte Fußraste wieder anbringen. 

 

Spannen der Antriebskette (Motor–Getriebe) (Bild  9) 
1.  Beide Muttern der Getriebebefest igungsbolzen (9/6) lösen. 
2.  Getriebe durch Drehen der Verstel lmutter (9/7) in  d ie gewünschte 

Stel lung bringen. Durchhang am Schauloch (Bild  7) des Antriebsge-
häusedeckels prüfen. 

3.  Nach erfolg tem Spannen der Kette beide Muttern wieder sehr kräft ig  
anziehen. 

 

Sofern das Getriebe nach mehrmal igem Kettenspannen zieml ich 
nach h in ten geschoben ist ,  so kann eine Nachstel lung der Schal t-
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stange erforderl ich werden. In  d iesem Fal l  verfahre man wie in  Kapi-
tel  28b beschrieben. 

 

Spannen der Hinterradkette 
1.  Schaulochdeckel  (12/5) abnehmen. Spannband für Kettenkasten 

durch Lösen der unten sitzenden Spannschraube (12/3) lockern. 
2.  Steckachsenmutter (24/3) und Mutter (12/9) zur Kettenradlagerung 

lösen. 
3.  Kette durch g leichmäßiges Zuschrauben der Kettenspannschrauben 

(12/7 und 24/5) nach Lösen ihrer Gegenmutter auf r icht igen Durch-
hang (etwa 2cm) bringen (Bild  27b und c).  

4.  Kettenspannschrauben durch Gegenmuttern sichern. 
5.  Steckachsenmutter und Mutter zur Kettenradlagerung gut festziehen. 
6.  Spannschraube für Spannband am Kettenkasten festziehen und zum 

Schluss Schauloch mit  Deckel  wieder verschl ießen. 
 

Beide Ketten, d ie Antriebskette und d ie Hinterradkette,  dürfen an keiner 
Stel le ohne Durchhang laufen, deshalb überzeuge man sich während ei-
nes Kettenumlaufes, dass d ie Ketten in  keiner Stel lung spannen. Gerade 
bei ungleichmäßig verzogenen Ketten achte man darauf,  dass im span-
nenden Trumm etwas Durchhang vorhanden ist .  Vor dem Auf legen neuer 
Ketten sind stark abgenutzte Kettenräder auszuwechseln.  

 

e) Reifenmontage (Bild  34)  
In  der Mit te der Radfelgen bef indet sich eine vert ief te Rinne, das soge-
nannte Tiefbett ,  während d ie erhöhte Auf lagef läche des Reifens Felgen-
schul ter genannt wird .  Das Tiefbett  ist  erforderl ich, um d ie Stahldraht-
ein lage (n icht dehnbare Deckenränder) der Reifen über d ie Felgenrän-
der zu bringen. Wenn näml ich der Drahtwulst  von der Felgenschul ter auf 
einer Seite der Felge in  das Tiefbett  geschoben wird (34/a),  gewinnt 
man auf der anderen Seite einen entsprechend großen Spiel raum, der 
es ermögl icht,  d ie Decke über den Felgenrand h inwegzuheben 
(34b/Pfeil ).  Keinesfal ls darf  der Reifen mit  Gewal t  aufgebracht werden, 
da sonst d ie Drahtein lage reißt.   

 

f) Überwachen des Luftdruckes 
Die richt ige Einhal tung des Reifen lu f tdruckes ist  wicht ig ,  um einen vor-
zeit igen Verschleiß zu verh indern. 
 

Der Reifendruck beträgt:  
 

am Vorderrad .  .  .  .  1,25 atü 
 

am Hinterrad, je nach Belastung .  1,25 – 1,75 atü 
 

Die Reifen werden mit  der am Rahmen angebrachten Luftpumpe (14/2) 
aufgepumpt.  Man schraubt das auf dem Vent il  sitzende Käppchen ab 
und dafür den Ansatz des Pumpenschlauches an. 
 

Ist  der Luftdruck zu groß oder wil l  man d ie Luft  aus irgend einem Grund 
ablassen, so drückt man mit  dem Finger auf das sichtbare Ende des 
Vent ilansatzes oder schraubt den Vent ilkörper heraus, wobei man das 
umgekehrte Vent ilkäppchen als Schraubenzieher benutzt .  Nach dem 
Einschrauben des Vent ilkörpers und erfolg tem Aufpumpen des Reifens 
ist  das Vent ilkäppchen unbedingt wieder aufzuschrauben, da es sonst 
als Dichtung d ient.  
 

Anweisung über Reifenf l icken enthäl t  das beil iegende Fl ickzeug.  
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g) Nachstellen der Bremsen  
Die Vorderradbremse wird durch d ie geränderte Schraube (23/7) nach 
Lösen der ebenfal ls geränderten Gegenmutter nachgestel l t .  Das Vorder-
rad ist  dabei aufzubocken, um prüfen zu können, ob d ie Bremsbacken 
bei gelöster Bremse n icht an der Bremstrommel  an l iegen und schleifen. 
 

Die Hinterradbremse hat am h interen Bremshebel  auf der Brems-
zugstange eine geränderte Stel lschraube (12/12),  d ie durch Federdruck 
gegen selbsttät iges Lösen gesichert  ist .  
 

Wirken d ie Bremsen trotz Nachstel lens n icht,  so können sie veröl t  oder 
der Belag stark abgenutzt  sein .  Im ersteren Fal l  ist  der Belag mit  Rein i-
gungsf lüssigkeit  zu entfet ten, bei starker Abnutzung zu erneuern.  

 

h) Nachstellen der Vorderradgabel  
Vorhandenes seit l iches Spiel  zwischen Schwinghebeln wird  durch Nach-
stel len der drei Bolzenschrauben (13/3) nach vorherigem Lösen der Ge-
genmutter beseit ig t .  Nach erfolg tem Nachstel len müssen d ie sechs Ab-
standscheiben zwischen Gabel  und Schwinghebel  noch von Hand ge-
dreht werden können.  

 

i ) Verstellen der Kniekissen (Bild  29)  
Im Fal le einer notwendigen Verstel lung dreht man d ie Kniekissen aus 
der waagerechten Stel lung heraus, streif t  d ie Gummikissen ab und setzt  
d ie Aufnahmeplatten je nach Wunsch vor oder zurück. Nun schraubt 
man letztere wieder b is auf einen halben Gewindegang fest,  sch iebt d ie 
vorher in  Wasser getauchten Gummikissen auf und stel l t  sch l ießl ich d ie 
Kniekissen wieder waagerecht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berl in ,  den 24.4.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir di stanz ie ren uns ausdrückl i ch von Zwecken verfassungswidriger und verfassungsfe indl i -
cher Best rebungen. D ie  Beschre ibung dient  der Aufklä rung und Beri chtersta t tung über die  
Vorgänge des Ze i tgeschehens. D ie  Beschre ibung gi l t  nur e iner hi stori schen Darste l lung und 
sol l  informieren. 

Oberkommando des Heeres 
 

Heereswaffenamt 
 

Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung 
 

Koch 



– 30– 

 

 
Bild 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bild 1a 
 
 

 
 
 

Gesamtansicht von l inks und rechts 
 

1. Schwingsattel  
2.  Rahmen 
3. Steuerungslager 
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Bild 2 

 
 

 
 
 

Motor 
 

1. Nassluftfilter 
2. Vergaser 
3. Stellschraube für Luftregulierung 
4. Stellschraube für Gasschieberregulie-

rung 
5. Drosselschraube 
6. Zylinderkopf 
7. Leerlauf Stellschraube am Vergaser 
8. Zylinder 
9. Verkleidrohr für die Stossstangen 
10. Verschlussschraube für Öleinfüllstutzen 
11. Umschalter von Lichtmaschine zum 

Sammler 
12. Vordere Motorbefestigung am Rahmen 
13. Kapsel (gerändelt) für Nockenschmie-

rung 

14. Ölbehälter 
15. Verschlussstopfen, oben am Ölzulauf 

der rechten Achse 
16. Verschlussstopfen unten am Kugelventil 
17. Ölsieb in der rechten Kurbelgehäuse-

hälfte 
18. Hintere untere Motorbefestigung 
19. Rechte Kurbelgehäusehälfte und Steu-

errädergehäuse 
20. Linke Kurbelgehäusehälfte 
21. Hintere, obere Motorbefestigung 
22. Lagerbock für Lichtmaschine 
23. Spannband für Lichtmaschine 
24. Antriebskette für Lichtmaschine 
25. Lichtmaschine 
26. Gasschieber-Anschlagschraube 
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Bild 3 

 
 

 
 
 

Motor von rechts, Steuergehäuse geöffnet 
 

1. Kipphebel für Auslass 
2. Auslassventil 
3. Auslassstutzen am Zylinderkopf 
4. Überwurfmutter am Auspuffrohr 
5. Auspuffrohr 
6. Verkleidrohr für die Stossstangen 
7. Stossstangen 
8. Schwinghebel 
 

9. Nockenrad 
10. Rechtes Antriebsrad für Ventilsteuerung 
11. Ölzulauf an der rechten Achse 
12. Schneckenrad für Ölpumpe 
13. Ölpumpe 
14. Druckpumpe 
15. Saugpumpe 
16. Schraube für Ausgleichleitung 
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Bild 4 

 
 

 
 
 

Rechte Motorseite mit Einstell-Skala für Venti lspiel  
 

1. Befestigungsschraube für Einstellskala 
2. Befestigungsmutter für Einstellskala 
3. Einstellskala 
4. Deckel für Einlassventil 
5. Deckel für Auslassventil 
6. Dichtung am Vergaseranschluss 
7. Vergaser 
8. Befestigungsmutter für Zylinderkopf 

 

9. Mutter für Verkleidrohr 
10. Drahtzug für Zündverstellung 
11. Mutter für Zylinderbefestigung 
12. Ölmessstab 
13. Verschlussschraube für Öleinfüllstutzen 
14. Nachstellschraube für Zündverstellung 
15. Zündverstellhebel 
16. Steuergehäusedeckel 
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Bild 5 

 
 

 
 
 

Ölsieb am Ölbehälter 
 

1. Ölsieb 
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Bild 6 

 
 

 
 
 

Ölsieb am Kurbelgehäuse 
 

1. Schraube an der unteren Hintergabel und Befestigung für den Motor-Unterschutz 
2. Strebe für Auspuffrohr 
3. Ölsieb 
4. Vordere Befestigung des Motor-Unterschutzes 
5. Ölablassschraube 
6. Öffnung im Motor-Unterschutz für Ölablassschraube 
7. Motor-Unterschutz 
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Bild 7 

 
 

 
 
 

Antriebsgehäuse 
 

1. Antriebsgehäuse 
2. Verbindungsglied für Antriebskette Motor-Getriebe 
3. Schauloch 
4. Linke Fußraste 
5. Fußbremshebel 
6. Splint 
7. Schaulochdeckel 
8. Gummidichtung für Schaulochdeckel 
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Bild 8 

 
 

 
 
 

Antriebsgehäuse geöffnet  
 

1. Stoßdämpfer auf linker Motorachse 
2. Antriebskette für Motor-Getriebe 
3. Antriebskette für Lichtmaschine 
4. Befestigungsmutter für Antriebsgehäuse 
5. Antriebskettenrad an der Lichtmaschine 
6. Schrauben für die Kupplungsfedern 
7. Sicherungsscheibe mit Schraube 
8. Kupplung 
9. Fußschaltung 
10. Anschlagsschraube für Fußbremshebel 
11. Linke Fußrastenstange 

 

12. Befestigungsmutter für linke Fußraste 
13. Antriebsgehäusedeckel 
14. Große Papierdichtung am Antriebsge-

häuse 
15. Kleine Papierdichtung im Antriebsge-

häuse 
16. Fußbremshebel 
17. Senkschrauben für Antriebsgehäusede-

ckel 
18. Haltebolzen für Fußbremshebel 
19. Mutter für Haltebolzen 
20. Befestigungsmutter für Fußschaltung 
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Bild 9 

 
 

 
 
 

Getriebe  
 

1. Lichtmaschine 
2. Fußhebel für Fußschaltung 
3. Rechte Fußraste 
4. Kupplungshebel 
5. Stellschraube für Schaltverriegelung 
6. Getriebe-Befestigungsschrauben 
7. Getriebe-Verstellmutter 
8. Verschlussschraube am Getriebe-

Einfüllstutzen 

9. Gummihülle für Kupplungsbetätigung 
10. Vierganggetriebe 
11. Startkurbel 
12. Stellschraube für Kupplungsbetätigung 
13. Leerlaufanzeige 
14. Einklappbarer Tritt für Startkurbel 
15. Drahtzug für Kupplungsbetätigung 
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Bild 10 

 
 

 
 
 

Grätzin-Doppelkolbenvergaser  
 

1. Deckelplatte 
2. Deckelverschraubung 
3. Feder für Gaskolben 
4. Klemme für Düsennadel 
5. Schraube für Klemmung 
6. Klemmring 
7. Vergasergehäuse 
8. Gaskolben 
9. Mischrohr 
10. Mischraum im Gaskolben 
11. Leerlaufdüse 
12. Hauptdüse 
13. Filtersieb 
14. Dichtring 
15. Verbindungshalteschraube 
16. Kanal für Bremsluft 
17. Düsennadelrohr 

 

18. Abschlussschraube 
19. Kraftstoffanschluss 
20. Überwurfmutter mit Dichtkonus 
21. Schwimmergehäuse 
22. Schwimmer 
23. Schwimmernadel 
24. Gehäusedeckel 
25. Tupferklemme 
26. Tupferfeder 
27. Tupfer 
28. Saugrohr 
29. Düsennadel 
30. Luftkolben 
31. Feder für Luftkolben 
32. Mutter 
33. Hohlschraube für Drahtzug 
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Bild 11 

 
 

 
 
 

Amal-Doppelkolbenvergaser  
 

1. Einlassstück 
2. Düsennadel mit Klemmfeder 
3. Gaskolben 
4. Leerlaufbohrung innerhalb des Gaskol-

bens 
5. Leerlaufbohrung in Saugleitung 
6. Leerlaufschraube 
7. Leerlaufdüse 
8. Düsenblock 
9. Kraftstoffkanal für Leerlauf 
10. Mischkammeranschlussmutter 

11. Düsennadelrohr 
12. Hauptdüse 
13. Verbindungshalteschraube 
14. Schwimmernadel 
15. Schwimmer 
16. Schwimmergehäuse 
17. Klemmfeder für Schwimmernadel 
18. Schwimmergehäusedeckel 
19. Halteschraube 
20. Luftkolben 
21. Vergasergehäuse 
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Bild 12 

 
 

 
 
 

Kettenkasten  
 

1. Verstellschraube an der Schwingsattel-
Zugfeder 

2. Anschlagschraube für Fußbremshebel 
3. Schraube für Spannband zum Ketten-

kasten 
4. Spannband zum Kettenkasten 
5. Schaulochdeckel am Kettenkasten 
6. Zugstange für Hinterrad-Bremse 
7. Linke Nachstellschraube zum Ket-

tenspannen mit Gegenmutter 
 

8. Steckachse 
9. Mutter zur Kettenrad-Lagerung 
10. Schmierloch am Bremsschlüssel 
11. Bremshebel an der Hinterradbremse 
12. Verstellmutter an der Hinterradbremse 
13. Hintere Befestigungsschraube mit Mut-

tern für Kettenkasten 
14. Kettenkasten 
15. Linke Werkzeugtasche 
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Bild 13 

 
 

 
 
 

Federgabel 
 

1. Druckschmierkopf 
2. Federgabel 
3. Schwinghebelbolzen 
4. Bolzen am Stossdämpfer 
5. Spannscheibe für Stossdämpfer 
6. Vorderrad-Ständer 
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Bild 14 

 
 

 
 
 

Hinterrad 
 

1. Rechte Werkzeugtasche 
2. Luftpumpe 
3. Haltefeder für rechte Packtasche 
4. Rückstrahler 
5. Hinteres Nummernschild 
6. Schlusslampe 
7. Abnehmbares Schutzblech-Ende 
8. Befestigungsmuttern für Hinterradschutzblech-Ende 
9. Gepäckträger 
10. Packtaschen-Halter 
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Bild 15 

 
 

 
 
 

Lenker und Handbetätigungen 
 

1. Hebel für Kupplung 
2. Ventilausheber 
3. Kontroll-Lampe 
4. Sicherung 
5. Hebel für Zündverstellung 
6. Tachometer 
7. Schalthebel für Scheinwerfer 
8. Spannscheibe für Stossdämpfer 
9. Hebel für Luftregulierung 
10. Hebel für Bremse 
11. Abblendhebel 
12. Druckknopf für Signalhorn 
13. Drehknopf für Lenkungsdämpfer 
14. Drehgriff für Gas 
a. = auf 
b. = spät 
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Bild 16 

 
 

 
 
 

Draufsicht auf das Krad  
 

1. Scheinwerfer 
2. Lenker 
3. Einfüllöffnung am Kraftstoffbehäl-

ter 
4. Kniekissen 
5. Fußbremshebel 
6. Linke Fußraste 
7. Schwingsattel 
8. Linke Packtasche 
9. Packtaschenhalter 

10. Geschwindigkeitsmesser 
11. Spannscheibe für Stoßdämpfer 
12. Kraftstoffbehälter 
13. Fußschalthebel 
14. Rechte Fußraste 
15. Anwerfkurbel 
16. Rechte Packtasche 
17. Hinterradständer 
18. Schlusslampe 
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Bild 17 

 
 

Kraftstoffhahn 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) geöffnet (es bleibt noch 1 Ltr. Kraftstoff als Reserve zurück) 

b) geöffnet (zur vollständigen Leerung des Kraftstoffbehälters)  

c) geschlossen 
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Bild 18 

 
 

 
 
 

Betätigung der Fußschaltung 
Schaltvorgang: IV., III.; II., – Leerlauf – I. Gang 

 
 
 
 
 
 

Bild 19 
 
 

 
 
 

Betätigung der Fußschaltung 
Schaltvorgang: I. – Leerlauf – ,II., III.;IV. Gang 
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Bild 20 

 
 

 
 
 

Kupplung und Stossdämpfer abgenommen  
 

1. Stossdämpfer 
2. Sechskantschraube für Stoss-

dämpfer 
3. Magnetantriebskettenrad auf Mo-

torachse 
4. Magnetkette 
5. Kettenrad an Lichtmaschine 
6. Befestigungsmutter für innere 

Kupplungsscheibe 
7. Innere Kupplungsscheibe 
8. Abstandstück zwischen Magnet-

antriebskettenrad und Antriebs-
kettenrad (Motor-Getriebe) 

9. Antriebskettenrad (Motor-
Getriebe) 

10. Antriebskette (Motor-Getriebe) 
11. Kettenrad für Kupplung 
12. Innere Lamelle 
13. Lamelle mit Kork 
14. Äußere Kupplungsscheibe 
15. Kupplungsfedern 
16. Schrauben für die Kupplungsfe-

dern 
17. Sicherungsscheibe 
18. Schraube für Sicherungsscheibe 
19. Federteller 
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Bild 21 

 
 

 
 
 

Krad-Ansicht von unten l inks  
 

1. Dekompressionshebel 
2. Drahtzug für Dekompressionsbe-

tätigung 
3. Druckschmierkopf für vorderen 

Federgabelbolzen 
4. Fettaustritt-Kontrollöffnung 
5. Stellschraube für Dekompressi-

onsbetätigung 

6. Dekompressionshebel am Motor 
7. Zündspule 
8. Kraftstoffhahn 
9. Entstörschutz 
10. Zündkerze 
11. Motor-Unterschutz 
12. Öffnung im Motor-Unterschutz für 

Ölablassschraube 
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Bild 22 

 
 

 
 
 

Vorderrad ausgebaut 
 

1. Zugdraht-Nippel für Vorderradbremse 
2. Hebel für Vorderradbremse 
3. Antriebsspirale für Geschwindigkeitsmesser 
4. Antriebsgehäuse für Geschwindigkeitsmesser 
5. Druckschmierkopf am Antriebsgehäuse 
6. Linke Achsmutter 
7. Unterlegscheibe 
8. Druckschmierkopf für Vorderradnabe 
9. Schraube für Antriebsgehäuse 
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Bild 23 

 
 

 
 
 

Vorderradbremse  
 

1. Schmierkopf am unteren hinteren 
Schwinghebelbolzen 

2. Abstandsscheibe 
3. Federgabelbolzen am Stoss-

dämpfer 
4. Spannscheibe für Stossdämpfer 
5. Druckschmierkopf für vorderen 

Federgabelbolzen 
6. Fettaustritt-Kontrollöffnung 
 

7. Stellschraube für Vorderrad-
bremse 

8. Gegenmutter für Stellschraube 
9. Bremstrommel 
10. Bremsscheibe 
11. Schutzblech für Zugdraht 
12. Vorderachse 
13. Nippel am Zugdraht 
14. Vorderradbremshebel 
15. Schmierloch am Bremsschlüssel 
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Bild 24 

 
 

 
 
 

Hinterradnabe von rechts 
 

1. Schmierkopf 
2. Schlussstück am Gabelende 
3. Achsmutter 
4. Befestigungsmutter für Auspuffrohr 
5. Rechte Nachstellschraube zum Kettenspannen 
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Bild 25 

 
 

 
 
 

Hinterrad ausgebaut  
 

1. Abnehmbares Schutzblech-Ende 
2. Rechte Werkzeugtasche 
3. Halter für Schlusslichtleitung 
4. Filzdichtung zwischen Hinterrad-

nabe und Bremstrommellager 
 

5. Steckachse 
6. Schlussstück am Gabelende 
7. Achsmutter 
8. Schmierkopf für Bremstrommel-

lager 
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Bild 26 

 
 

 
 
 

Spannen der Magnetkette 
 

1. Sammler 
2. Spannband für Sammler 
3. Rechte Fußraste 
4. Befestigungsmutter für Fußschal-

tung 
5. Verbindungsbolzen für Schalt-

stange 
6. Fußschaltung 
7. Verschlussdeckel für Unterbre-

cher 
8. Getriebeschalthebel 

9. Unterbrecher 
10. Vordere Befestigungsmutter am 

Lagerbock 
11. Hintere Befestigung am Lager-

bock 
12. Lagerbolzen für Fußschaltung 
13. Befestigungsmutter für linke Fuß-

schaltstange 
14. Einpass für rechte Fußras-

tenstange 
15. Schaltstange 
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Bild 27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Schema für Kettenverschluss 

b)
1 Versch

c) 
 Prüfen des Kettendurchhanges 
lussp lättchen am Verb indungsgl ied 
 
 
 

Schema für Kettendurchhang 
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Bild 28 

 
 

 
 
 

Kettenkasten abgenommen 
 

1. Schaulochdeckel über Getriebe-
Kettenkastenrad 

2. Spannschraube am Spannband 
für Kettenkasten 

3. Schaulochdeckel am Kettenkas-
ten 

4. Kettenkasten 
5. Steckachse 
6. Hintere Befestigungsschraube mit 

Muttern für Kettenkasten 

7. Schlussstück 
8. Achsmutter 
9. Hintere Kette 
10. Hinterradbremsscheibe mit 

Gummiring zur Abdichtung des 
Kettenkastens 

11. Signalhorn 
12. Linke Werkzeugtasche 
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Bild 29 

 
 

 
 
 

Kniekissen-Verstellen 
 

1. Lenkerbefestigung 
2. Drehknopf für Steuerungsdämpfer 
3. Abstandsscheiben für Federgabel 
4. Federgabel-Feder 
5. Kniekissen 
6. Befestigungsmutter für Aufnahmeplatte 
7. Aufnahmeplatte für Kniekissen 
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Bild 30 

 
 

 
 
 

Ventilausbauen mit Werkzeug 103 616 
 

1. Lagerbolzen für Kipphebel 
2. Keilring für Ventil 
3. Hebel für Ventilausbau-Werkzeug 103 616 
4. Holzeinlage für Ventilausbau-Werkzeug 103 616 
5. Rundmuttern für Ventilausbau-Werkzeug 103 616 
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Bild 31 

 
 

 
Abziehen der inneren Kupplungsscheibe vom Getriebe 

mit Abziehwerkzeug 99 743/103 567 
 
 
 
 

Bild 32 
 
 

 
Abziehen des Kettenrades von der Lichtmaschine 

mit Abziehwerkzeug 95 513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 60– 

 

 
Bild 33 

 
 

 
 
 

Abziehen des rechten Antriebsrades mit Abziehwerkzeug 91 104 
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Bild 34 

 
 

 
b) Schema für Reifenmontage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Felgenquerschnitt 
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Schaltplan der elektr.  Anlage 251OS 

mit Bosch-Scheinwerfer 
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Schaltplan der elektr.  Anlage 251OS 

mit Noris-Scheinwerfer 
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Bild 35 

 
 

 
 
 

Elektrisches Schaltschema 
 

A = Abblendschalter mit Druckknopf für Signalhorn S = Sicherung 
a = Abblendstellung Sa = Sammler 
b = Fernlichtstellung Sch = Scheinwerfer 

GL 1 = Zweifadenlampe Schl = Schlusslampe 
GL 2 = Standlampe U = Umschalter 
GL 3 = Ladeanzeigelampe Wa = Signalhorn 

L = Licht-Sammler-Zünder Zk = Zündkerze 
M = Masse Zsp = Zündspule 
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Bild 36 

 
Schmierplan 

 
 

 
a) Krad rechte Seite 

 
 
 
 
 

 
b) Krad linke Seite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 66– 

 

Schm ierze i ten und -vorgang 
 

Schmierstelle 
km 

Nr. Benennung An-
zahl 

Schmier- 
mittel Schmiervorgang 

500 5 Federgabel 5 Schmierfett Einpressen bis Fettkragen entsteht 

6 Bremsschlüssel- Vorder-
rad 1 

16 Bremsschlüssel- Hinter-
rad 1 

Schmierfett 1- 2 Pumpenstöße 

2 Anwerfhebel und Sattel-
gelenke 3 

14 Hinterradbremsgestänge 3 

3 Verbindungsbolzen am 
Getriebeschalthebel 1 

1000 

9 Bolzen für Fußschaltung  

Motorenöl Mit Ölspritzkanne einige Tropfen Öl 
auf die Gelenke geben 

8 Getriebe 1 Getriebeöl Nachfüllen bis Höhe Einfüllstutzen 

11 Kurbelgehäuse und Öl-
behälter 1 

Öl bei warmem Motor ablassen, 
Ölsiebe reinigen, Ablassschraube 
einschrauben, Siebe einsetzen, Öl 
einfüllen 

13 Antriebsgehäuse 1 

Motorenöl 
Nachfüllen bis durchhängender un-
terer Teil der Antriebskette ein-
taucht. Krad dabei nicht aufbocken 

9 Fußschaltung 1 Schmierfett Einschmieren 

3000 

10 Lichtmaschine 1 Motorenöl Gerändelte Kapsel drehen, Öl ein-
tropfen, Kapsel schließen 

4 Betätigungshebel am 
Lenker 5 Motorenöl Mit Ölspritzkanne einige Tropfen Öl 

auf die Gelenke geben 

7 Vorderradnabe und Ta-
chometerantrieb 2 

1 Hinterradnabe mit Brems-
trommellager  

Lager säubern, neues Fett 
eindrücken 

15 Hintere Antriebskette 1 Kette reinigen und neu fetten laut 
Abschnitt Pflege Seite 17/18 

6000 

- Drahtzüge mit Schmier-
nippeln  

Schmierfett 

Fett einpressen bis am Ende der 
Züge Fettkragen entsteht 

18000 12 Lenkkopflager 2 Schmierfett Lagerkugeln- und schalen reinigen 
und frisches Fett einstreichen 

 
 
 
 
 
 
 
Wi r di stanz ie ren uns ausdrückl i ch von Zwecken verfassungswidriger und verfassungsfe indl i -
cher Best rebungen. D ie  Beschre ibung dient  der Aufklä rung und Beri chtersta t tung über die  
Vorgänge des Ze i tgeschehens. D ie  Beschre ibung gi l t  nur e iner hi stori schen Darste l lung und 
sol l  informieren. 
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