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1936 bei ihnen etwa 8--1o Tage friiher als bei 
den aus anderen Herkiinften ausgelesenen 
alkaloidarmen Lupinen. 

D ie  E r g e b l i i s s e  d i e s e r  U n t e r s u c h u n g e n  
zeigen, dab es bei den drei Lupinenarten tIer-  
kfinfte gibt, die eine groge Zahl yon alkaloid- 
armen Formen enthalten and solche, die prak- 
tisch keine aufweisen. Die beste Lupinus angusti- 
]olius-tIerkunft wies eine H~ufigkeit von I : 635o 
auf, yon der schlechtesten Herkunft  habe ich 
125 ooo Pflanzen untersucht, ohne eine alkaloid- 
arme zu linden. 

Weitere Untersuehungen werden zeigen mils- 
sen, inwieweit die neuen St~mme sich in chemi- 
scher und genetischer Richtung von den zuerst 
ausgelesenen alkaloidfreien Formen nnterschei- 
den. Es ist aber anzunehmen, dab ich bei der 
groBen Zahl der Neuauslesen auch neue Gene 
ffir Alkaloidfreiheit gefunden babe, eine ent- 
sprechende genetische Analyse wird hierfiber 
Aufkl~rung geben. Zu hoffen ist ferner, dab 
einige dieser Gene einen Alkaloidgehalt be- 
dingen, der noch niedriger liegt als der der 
heutigen SfiBiupinen. AuBerdem ist es wahr- 
scheinlich, dab ein Tell der neuen blauen und 
weigen StSmme giinstigere Fertilit~itsverh~ilt- 
nisse aufweisen werden. 

Leider kann ich fiber die Nachkommen- 
schaftsprtifungen dieser St/imme aus bestimmten 
Griinden nicht berichten. Ich mug mich daher 

auf die Mitteilung v o n d e r  Auffindung der neuen 
Formen beschr~nken. 
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Erfahrungen mit der Anzucht  landwirtschaftl icher Kulturpflanzen 
im Treibhaus.  

yon J. Voss. 
Bei der zu j eder Jahreszeit hier durchgeffihrten 

Anzucht verschiedenster landwirtschaftlicher 
Knlturpflanzen im Treibhaus wurden im Laufe 
einer Reihe yon Jahren Erfahrungen gesam- 
melt, fiber die bier kurz berichtet werden soil  
Verschiedene Anfragen aus Ziichterkreisen ha- 
ben immer wieder das ffir diese Frage 
vorhandene Interesse gezeigt. Wir m6ch- 
ten uns bier auf die Besprechung derjenigen 
Pflanzen beschrSnken, mit  denen bier haupt-  
s~ichlich gearbeitet wurde, n~imlich Gramineen, 
Erbsen, Bohnen (Vicia [aba), Lupinen und 
Riiben. Der Pflanzenzfichter wird besonders im 
Herbst  und Winter auf die Benutzung des 
Treibhauses Wert  legen, zu einer Zeit also, in der 
das Lich~ als ,,begrenzender Faktor"  bei der 
Treibhausanzucht der Pflanzen bezeichnet wer- 
den kann, da die Tage immer kiirzer and die 

LichtintensitSt immer geringer wird. Gerade 
ffir diese Jahreszeit also spielt die zus~itzliche 
Belichtung ffir die Entwicklungsffrderung der 
Pflanzen eine besondere Rolle. Wir beschr~inken 
uns bei unserer Besprechung auf die Langtags- 
pflanzen, also solche Pflanzen, auf die eine 
dauernde Belichtung im Gegensatz zu der 
manchmal  yon Praktikern ge~iuBerten Ansicht, 
immer auf die Entwicklung beschleunigend 
wirkt. Man kann also ohne jegliche ,,Ruhepause 
durch n~chtliche Dunkelheit" die Gramineen 
unter einer sfiindig wirkenden Lichtquelle in 
relativ kurzer Zeit zur Bltite and auch zum 
Fruchtansatz bringen. Je l~inger man also 
durch die zus~tzliche Belichtung den Pflanzentag 
gestaltet, umso schneller wird auch die Entwick- 
lung der Langtagspflanzen verlaufen. In  den 
bier oft durchgeffihrten Anzuchten yon Gra- 
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mineen, insbesondere yon Weizen bis zur Bttite 
und Reife wurde die zus~itzliche Belichtnng 
durch elektrische Gliihbirnen gew6hnlieh yon 
Anbruch der I)unkelheit an gegeben; das Licht 
wurde erst am n~ichsten Morgen gegen 5 Uhr 
wieder ausgeschaltet. Aus Ersparnisgriinden 
wird hier tagsiiber an den im Winter oft triiben 
Tagen keine zus~itzliche Belichtung gegeben, 
trotzdem sie sich in bestimmten F~illen auch 
tagsiiber, je naeh der klimatischen Lage, der 
Bew61kung und anderen mehr empfehlen kann. 
So geht aus den Untersuchungen yon E. GA- 
BRIELSEN (I) der Unterschied zwischen den 
Zuwaehsprozenten an einem hellen und dunklen 

Abb. i. Treibbaus mit Beleuchtungsanlage, bei der sich die Lampen einzeln in ihrem Abstand 
yon den Pflanze~ regulieren lassen. Im Vordergrund schossende und bltihende Futterr~iben. Im 

Hintergrtmd Getreideanzuchtem 

Januartage sehr gut hervor. Danach kann an 
einem dunklen Wintertage die zus/itzliche Be- 
lichtung durchaus in Frage kommen. Die Dauer 
der Beliehtung wird sich nun ganz naeh den 
wirtschaftlichen Bedingungen richten. Grund- 
s/itzlieh kann gesagt werden, dab die Entwick- 
lung der Langtagspflanzen, insbesondere der 
Gramineen, um so mehr beschleunigt wird, je 
l~inger und je st~irker man belichten kann. 
Durch ein hier in Dahlem yon der Biologischen 
Reichsanstalt mit der Elektrizit~itsgesellschaft 
getroffenes Abkommen ist der Strompreis relativ 
so niedrig, dab sich die Belichtung in Form der 
zus~itzlichen Belichtung die ganze Nacht hin- 
dutch durchfiihren 1/iBt. Auch an anderen Often 
wird die Strompreisgestaltung gerade nachts 
relativ gtinstig zu gestalten sein. Als zus~itzliche 
Liehtquelle kommen heute, nach den frtiher in 
der ,,Angewandten Botanik" (8) ver6ffentlichten 
Untersuchungen, f/Jr die Anzucht der Gramineen 
und Erbsen im wesentlichen nur elektrische 

Glfihtampen in Betracht. Ihre St~irke richtet 
sich ebenfalls nach den zur Verffigung stehenden 
Geldmitteln. Die Glilhbirnen werden am besten 
an einem in seiner HShe zu verstellenden Rah- 
men angebracht, der je nach der GrSge der 
darunter wachsenden Pftanzen hSher oder tiefer 
eingestellt werden kann. Sie k6nnen auch einzeln 
angebracht werden, so dab jede Lampe fiir sich 
in ihrem Abstand yon den Pflanzen reguliert 
werden kann (vgl. Abb. I). Als Leuchtk6rper w~ihlt 
man zweckm~iBigerweise solche, die m6glichst 
wenig yon dem yon den Lampen ausgestrahlten 
Licht seitw~rts oder naeh oben hin fortlassen, 
die dagegen das Lieht m6glichst voltst~ndig auf 

die Pflanzen werfen. Hier 
werden Reflektoren mit 
weiBer Innenemaillierung 
benutzt. ROODENBURG 
(5) weist darauf hin, dab 
runde Reflektoren fiir 
die Pflanzenbelichtung 
nicht so geeignet w~ren, 
wie rechteckige. Der Ab- 
stand der Lichtquelle yon 
den Pflanzen kann ver- 
schieden gew/ihlt werden. 
Bei den hier benutzten 
Gliihbirnen yon I5o Watt  
wurde im allgemeinen ein 
Abstand yon etwa 5o cm 
gew~hlt. Die Lampen 
werden bier so verteilt, 
dab etwa 350 Wat t  je 
Ouadratmeter verbraucht 
wurden. Doch sei be- 

merkt, dab Pflanzenschgdigungen dadurch, 
dab die Pflanzen dicht unter die Glfihlampe 
wuchsen, nieht beobachtet wurden. Es sei denn, 
dab die Btattspitzen der obersten Bi~itter 
manchmal gelb wurden und abstarben, ohne 
dadureh aber die Entwicklung der ganzen 
Pflanze zu beeintr~chtigen. Man muB bedenken, 
dab die den Pflanzen im Sommer durch die 
Sonne zugestrahlte Lichtintensit~it ja oft das 
Vieltausendfaehe der Lichtintensitgt der Glfih- 
lampen betr~tgt, ohne dab sie dadurch gesch/idigt 
wfirden. Allerdings muB, besonders im Treib- 
haus, auf ausreichende Wasserzu/uhr geachtet 
werden. Dazu kann es sehr zweckm~iBig sein, 
die T6pfe mit den Pflanzen in eine Sehicht 
feuehten Torfs zu stellen, um ein oft zu rasch 
eintretendes Austrocknen zu verhindern. Bei 
der ausreichenden Licht- und Feucbtigkeits- 
gestaltung kann es nach REINAU (4) zweckm~iBig 
sein, den st~indig assimilierenden Pflanzen zu- 
s~itzlich Kohlens~ure zuzuftihren. In den hier 
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ffir die Pflanzenanzucht zur Verfiigung stehenden 
kleinen Treibhauszellen wurde dies durch Ver- 
brennen yon Holzkohlenbriketts erreicht. 

Die Temperalur wird man je nach den An- 
spr/ichen der betr .  Pflanzenart w/~hlen. Ftir 
Gramineen .empfiehlt es sich im allgemeinen, 
namentlich im Winter, nicht zu hohe Tempe- 
raturen zu w/ihlen, also m6glichst nicht fiber 
2o ~ C zu gehen. Temperaturschwankungen sind 
der Pflallzenentwicklung zutr/iglich, sofern sie 
nicht zu stark werden. Bei den hiesigen Weizen- 
anzuchten schwankte die Temperatur  meistens 
zwischen + 15 bis @ 2o ~ C. Niedrigere Tem- 
peraturen verlangsamen die Entwicklung wieder, 
dtirften sich also nur bei ganz best immter Frage- 
stellung der Versuche empfehlen. Es ist selbst- 
verst/indlich, dab besonders bei der Treibhaus- 
anzuehf auf die Bek/impfung yon Seh~idlingen 
und Pflanzenkrankheiten geachtet, werden muB. 
Darauf kann hier nicht im einzelnen eingegangen 
werden. Nur soviel sei bemerkt,  dab in be- 
s t immten Abst~nden die Treibh~user hier immer 
wieder gegen tierische Sch~idlinge, wit L~use 
und weiBe Fliegen, mit  Nicotin verr~uchert 
werden miissen. Gegen den bei der Getreide- 
anzucht oft sehr l~stigen Meltau hilft man sich 
am besten durch regelm~il3iges Schwefeln. 

Wir wendell uns nun noch eiller kurzen Be- 
sprechung der fiir die einzelnen bier bearbeiteten 
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen besonders 
erw~ihnenswerten Anzuchtsmal3nahmen zu. 

Die Gramineen in ihrer Sommer[orm bieten der 
Anzucht im Treibhaus keinerlei Schwierigkeit, 
sowohl Sommerroggen, Sommerhafer und Som- 
merweizen sind bier unter Zuhilfenahme zustitz- 
licher Belichtung angezogen worden. Als Erd- 
mischung fiir die Getreidearten hat  sich eine 
Bodenmischung folgenderZusammensetzung sehr 
bew~hrt: 5 Teile Sand und 3 Teile Lehm. Auf 
IO kg dieser Mischung werden 5oo g leicht ange- 
feuchteter Torfmull gegeben. Auf 16 Zentner 
der Mischung 24 Stunden vor Beginn des Ein- 
fiillens in die T6pfe 80 g prim~ires Calciumphos- 
phat. Kurz vor dem Einffillen dann noch Zugabe 
yon 144 g Kaliumsulfat, 144 g Magnesiumsulfat 
und 144 g Kaliumchlorid. AuBerdem wird den 
Pflanzen in jeder Wocbe zweimal N~hrl6sung in 
Form yon Hakaphos gegeben. Benutzt  wurde 
eine I%ige  L6sung. Nach dem Giegen mi t  
Hakaphos muB man die Pflanzen mit  klarem 
Wasser fiberbrausen, um Blat tverbrennungen 
zu verhtiten. Beim Getreide kann es unter 
Umst~inden erwiinscht skin, die Pflanzen bis 
zur Bliite und Reife heranzuziehen. Dies 
gliickt mit  Hilfe der bisher beschriebenen MaB- 
nahmen meist unschwer. Man hat  es nun ganz 

in der Hand,  die Gr6Be der sich entwickelnden 
Getreidepflanzen durch W a h l  entsprechender 
Kulturgef~13e zu beeinflussen. Dies zeigt die 
Abb. 2. Fiir die gleiche Hafersorte, die unter  
zus~itzlicher Belichtung in den Monaten J anua r  
bis M~irz im Treibhaus angezogen wurde, ist 
einmal ein kleiner Topf yon nur 14 cm Durch- 
messer, rechts ein Mitscherlich-Gef~g gew~ihlt 
worden. Die deshalb natfirlich stark unter-  
schiedliche Entwicklung der Pflanzen ist augen- 
f'~llig. Je nach den zu bearbeitenden Fragen 
wird man also auch die Gr6ge der Anzuchtgef~il3e 
w/ihlen mtissen. Will man z. B. m6glichst schnell 

Abb. 2. H a l e r  be i  zus/ i tzl ieher  Be l i ch tung .  
Aussaa t :  5 . 'z .  1935 - -  A u f n a h m e ;  Mi t t e  M~irz 1935, 

den Flugbrandbefall einer Hafersorte feststelten,. 
so kann man auch an der kleinsten Rispe er- 
kennen, ob sie durch Flugbrand befallen ist oder 
nicht. Hier wird man also mit einem kleinen 
Gerbil3 auskommem Die Wahl der passenden, in 
diesem Fall m6glichst kleinen Gef~il3gr6Be ist 
deshalb wichtig, weil man bei dem meist be- 
schr~nktenGew~chshausraum um so mehr Unter- 
suchungen durchftihren kann, je kleiner das 
betreffende Anzuchtgef~B ist. Desto schneller 
geht dann auch die Pflanzenentwicklung vor 
sich, was ebenfalls bei der Durchffihrung von 
groBen Infektionsserien yon Wert  ist. Beab- 
sichtigt man aber eine Kreuzung zu vermehren,  
oder eine Kreuzung im Treibhaus vorzunehmen, 
dann wird man eine m6glichst kr~ftige Einzel- 
pflanze und mit  ihr einen besseren Kornansatz 
erzielen wollen. Ein gr613eres Gef~il3, vielleicht 
sogar ein Beet im Treibhaus, wird in solchem Fall 
wieder das Richtige sein. Fiir die Unterschei- 
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dung yon Sommerweizen und Winterweizen, 
die auch ffiir den Zfichter unter Umst/inden yon 
Interesse sein kann, genfigen kleine Gefiil3e, da 
das Schossen und Ahrenschieben mehr oder 
weniger unabh~ingig yon der starken oder 

hn  allgemeinen bieten also gerade die Sommer- 
formen unserer Getreidepflanzen einer raschen 
Anzucht im Gew/ichshaus keine Schwierigkeit. 
Bei der hier vorgeschlagenen Anzuchtmethode 
kann man sie, je nach der Sorte, im Winter in 
etwa 6--1o Wochen zur Bltite bringen. 

Anders verhalten sich dagegen die Winter- 
/ormen. Um diese im Treibhaus unter den mehr 
oder minder gleichm~Big warmen Temperaturen 
zur Bltite zu bringen, mtissen sic erst einer be- 
sonderen Behandlung unterworfen werden. Es 
mul3 in diesem Zusammenhang auf eine im 
,,Pflanzenbau" (6) erschienene Ver6ffentlichung 
hingewiesen werden, in der die hierffir sehr be- 
wtihrte und hier seit mehreren Jahren bereits 

Abb. 3. Somlnerweizeii im Winter  bei zus~itzlicher Belichtung 
im Treibhaus gezogeii. 

schwachen Ausbildung der ganzen Pflanze 
erfolgt (7). Um die Pflanzen, die dicht neben- 
einander im Treibhaus stehen, nicht durchein- 

Abb. 4. L i n k s :  KSrner yon Winterweizensorten, die im Warmhaus 
entwickelt wordeii sind. - -  R e c h t s :  K6riier vom Felde. 

ander wachsen zu lassen und um sie aul3erdem 
zu jeder Zeit einzeln untersuchen zu k6nnen, 
werden hier kleine, fiir die betreffenden T6pfe 
passende Drahtgit ter benutzt, wie sie in Abb. 3 
wiedergegeben sind. Im Notfall tun ein paar 
Holzst~be, mit Bast verbunden, die gleichen 
Dienste (vgl. Abb. 2 links). Fiir manche An- 
zuchten, namentlich ftir sehr rasch sich ent- 
wickelnde Pflanzen haben sich auch die in Abb. 6 
wiedergegebenen Kulturk~isten bew/ihrt. Diese 
empfehlen sich namentlich dann, wenn man 
gr613ere Versuchsserien mit vielen Sorten in den 
ersten Entwicklungsstadien untersuchen will. 

Abb. 5- Erbsen bei zus/itzlicher Belichtung im Treibhaus angezogen. 
Iltilsen bereits entwickelt.  

Aussaat:  25. i.  1935- - -  Aufnahme: 23. 3. 1935. (Bei der starkeii  
Verkleinerung sind die Hiilsen hier IIur schlecht zu erkeiineii.) 

angewandte Methode im einzelnen geschildert 
wird. Sie unterscheidet sich grunds~itzlich yon 
der russischen ,, Jarowisationslnethode" dadurch, 
dab die Behandlung mit niedrigen Temperaturen 
zwischen @ I und + 4 o C am keimenden Korn 
und an der sich st/indig langsam weiter ent- 
wickelnden Keimpflanze vorgenommen wird. 
Eine Beliehtung durch eine 4o--6o Wat t  starke 
Glfihbirne findet t~glich ftir 8 Stunden statt. 
Die Dauer der notwendigen Behandlung Ningt 
nun davon ab, ob die Schogausl6sung der be- 
treffenden Sorte leicht oder schwer erfolgt. Bis- 
her konnten alle hier untersuchten Winterweizen- 
sorten, ihre Zahl betr~gt an 20o, durch eine 
6- bis 7w6chige Behandlung und durch Weiter- 
zucht in der oben geschilderten Art im Treib- 
haus zur Bliite gebracht werden. Verffihrt man 
dagegen genau nach den russisehen Angaben, so 
sind wir manchmal auf MiBerfolge gestol3en, die 
darin bestanden, dab die Winterweizensorten 
trotz sorgf/iltigster Vornahme der Entwicklungs- 
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beschleunigung durch K~ltebehandlung nach 
LYSSENKO nicht zum Schossen kamen. Auf die 
diesem Verhalten wahrscheinlich zugrunde lie- 
genden Ursachen kann hier nicht n~iher einge- 
gangen werden. 

Mit der -h ie r  ausgearbeiteten Methode zur 
Entwicklungsbeschleunigung von Winferweizen 
wird man unter sinnentspreehender Anwendung 
auch Winterroggen und Wintergerste behandeln 
und dadurch auch im Treibhaus bis zur Bl/ite 
bringen k6nnen, Dies kann unter Umst~inden 
fiir die Vornahme yon Kreuzungen, fiir Re- 
.sistenzpriifungen (9, io), ferner zur Priifung der 
Sortenechtheit (7) notwendig sein. Die Abb. 4 
zeigt, dab relativ gut ausgebildete und gesunde 
K6rner  yon Winter- und Sommerweizen im 
Treibhaus erzielt werden k6nnen. Auch fiir die 
Ausbildung der X6rner, fiir das Tausendkorn- 
gewicht, spielt natiirlich die Wahl des Kultur- 
gef/iBes eine ausschlaggebende Rolle. 

Von den hier bearbeiteten Legumi~cosen ist die 
Erbse  (Pisum arvense und Pisum sativum) leicht 
im Treibhaus anzuziehen und zu vermehren, 
Je naeh der Sorte k6nnen wit im Winter bei den 
friihen Soften innerhalb 6 - 8  Wochen Samen- 
.ansatz erzielen, wie es die Abb, 5 zeigt. Die in 
kleinen T6pfen yon  I4 cm Durchmesser ange- 
zogenen Pflanzen der Sorte Randolfs Junierbse 
wurden ebenso wie die Getreidesorten unter zu- 
:s~tzlicher Belichtung angezogen, so dab sie 
~einem fast st~ndigen Tag im Treibhaus ausge- 
setzt  waren. 

Schwieriger ist die Vermehrung yon Bohnen 
(Vicia [aba) und Lupinen (Lupinus luteus, albus, 
c~ngustifolius) im Treibhaus. Besonders bei 
Lupirien st6gt man im Winter trotz zus~tzlicher 
Beliehtung oft auf Schwierigkeiten in der An- 
zucht, die Pflanzen faulen leicht an der Stengel- 
basis, knicken infolgedessen um und lassen sich 
nur  schwer zur Bliite bringen. Selbst wenn m a n  
sie bei dem zunehmenden Licht im Frtihjahr zur 
Bliite bringt und Ansatz erzielt, so reifen die 
Samen sehr schwer, ihre Ausbildung ist recht 
:mangelhaft. Bei Vicia [aba st6gt man auf 
Schwierigkeiten zwar nicht bei der Anzucht der 
Pflanzen bis zur Bltite, aber bei demSamenansatz 
und dem Ausreifen. Auch die t3ohnen reifen nur 
augerordentlich schlecbt im Treibhause ab. Bei 
diesen Pflanzen wird m a n  also bei einer beab- 
sichtigten raschen Vermehrung yon Zuehtmate-  
rial im Treibhaus besonders vorsichtig sein 
mtissen. 

Riiben lassen sich im Treibhaus gut anziehen, 
was fiir die kurzfristige Sortenunterscheidung 
wichtig sein kann (vgl. Abb. 6) Der Gefahr 
,des Vergeilens und Umknickens der Pflanzen 

trotz zus~tzlicher Belichtung kann m a n  durch 
einen Wechsel der Anz-uchttemperaturen be- 
gegnen, wenn man die Pflanzen. kurz nach dem 
Aufgang fiir die Nacht in ein Kalthaus oder auch 
einen K~lteraum mit  .niedrigen Temperaturen 
um + 4 ~ C bringt. - -  Die jungen Keimpfl~inz- 
chen werden bald nach dem Aufgang besonders 
in der lichtarmen Zeit, im Winter, leicht durch 
Wurzelbrand zum Absterben gebracht. Durch 
Abfaulen d e s  hypoco ty len  Gliedes knicken -die 
Pfl~inzcben um und gehen ein.  Hie rgegen  hat  
sich die VerWendung sterilisierter Erde bew~ihrt, 
unter Umst~inden kann auch eine Beizung des 
Saatgutes in Frage kommen (N~iheres vgl. 
Schriftenverzeichnis 9.) Nach einem hier ausge- 
arbeiteten Verfahren (9, I I )  kann man sowohl 
Zucker- wie Futterriiben im Treibhaus zur Bliite 
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Abb. 6. Futterrtiben im Winter  bei zus~itzlicher Beliehtung 
gezogen. 

bringen und ihre verschieden starke SchoB- 
neigung priifen. 

Diese Ausffihrungen werden die M6glichkeit 
und praktische Durchfiihrung einer Anzucht und 
Vermehrung unserer Getreidearten und der 
Erbsen im Treibhaus gezeigt haben. 

Obgleich manche Fragen der Gew~ichshaus- 
anzucht, wie.z.B, die zwdckmgBigste Dauer der 
Beleuchtung bei den einzelnen Pflanzen noch zu 
klgren sind, sollen durch den vorstehenden 
Beitrag einige Hinweise gegeben werden, die 
demjenigen Ziichter yon Nutzen sein k6nnen, 
der die Benutzung des Gew~ichshauses in seinen 
Arbeitsplan aufnehmen will. 
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(Aus dem Institut ftir Pflanzenbau und Pflanzenz~chtung der Universit~t GieBen.) 

Ein  S o n n e n b l u m e n - R e b b l e r  ffir Ztichtungszwecke. 
Von A.  Scheit~e. 

Im Rahmen unserer Zfichtungsarbeiten an der 
Sonnenblume erwies es sich als notwendig, eine 
einfache und sauber arbeitende Vorrichtung zu 
besitzen, mit welcher eine grol3e Anzahl yon 
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Abb. I. Sonnenblumen-Rebbler (Seitenansicht). 
Fg FuBgestell; Rg RahmengesteI1; Rs Rebblerscheibe; Hi: Har~d- 
kurbeI bzw. Antriebsscheibe; Fk Ffihrungsklotz; Fs F~ihrungsschierle; 
V Verstellschraube; Sk Saatkasten; Kt Saatkastentr/iger; S/seitliche 

Ffihrungsbretter. 

Sonnenblumentellern innerhalb kurzer Zeit zu 
entk6rnen ist. Neben einer ausreichenden 
Stundenleistung muBte yon dieser Vorrichtung 
als ffir zfichterische Zwecke verwendbar vor 
allem verlangt werden, Eimelteller der Sonnen- 
blume peinlich sauber zu entk6rnen, und die 
Samen dann in einem auswechselbaren Saat- 
kasten getrennt aufzufangen. Nachdem sich in 
den letzten Jahren ein entsprechend einfaches 

und vor allem billig herzustellendes Sonnen- 
blumen-EntkSrnungsmodell entwickeln lieg, das 
seine praktische Brauchbarkeit im Zuchtbetrieb 
inzwischen auch unter Beweis gestellt hat, sei es 
im nachfolgenden kurz beschrieben. 

Wie die Skizze (Abb. I ) z e i g t ,  besteht das 
GestelI (Rg) dieses Sonnenblumenrebblers aus 
einer kr/iftigen h61zernen Rtickenwand (I,26 m 
hoch, 42 cm breit, 6 cm stark), welche in ein 
hSlzernes Fuggestell fest eingefugt und seitlich 
abgest/itzt ist. Die eigentliche Entk6rnungs- 
vorrichtung besteht aus einer rotierenden 
Rebblerscheibe (RS), die sowohl mit der Hand als 
auch maschinell angetrieben werden kann. 
Zweifellos 1/iBt sie sich auch mit Hilfe eines ein- 
fachen FuBantriebes nach Art der bekannten 
Scherenschleifmaschine in Gang setzen. 

Als EntkSrnungsvorrichtung hat sich nach 
entsprechenden Vorversuchen mit anderen Syste- 
men (Walzensystem, Doppelwalzen usw:) die 
ko~ische Rebblerscheibe als am brauchbarsten er- 
wiesen. Sie besteht aus einer hSlzernen massiven 
Scheibe von 3 ~ cm Achsendurchmesser, 3 cm 
Randbreite und einer maximalen W61bung yon  
8 cm. Als Rebblerstifte haben wir aus Griinden 
der Einfachheit grobe Sohlenn~gel verwandt, wie 
sie beim Beschlag schwerer Bergstiefel fiblich 
sind. Diese Art des Beschlages ist nicht nur am 
billigsten, sondern erwies sich auch ffir die 
Samen am gtinstigsten, da diese nicht bescMdigt, 
d. h. angeritzt werden. Ftir die Gewinnung eines 
einwandfreien Saatgutes ist letzteres yon groger 
Bedeutung. 

Ftir den maschinellen Antrieb und ftir das. 
Entk6rnen gr6Berer Mengen yon Samentellern 
(Vermehrungen) kann welter zur Ftihrung der 
Samenteller ein verstellbarer Fiihrungsklolz (Fk} 


