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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut Ifir Zfichtungsforschung, Mfincheberg i. Mark.) 

Bitterstoffarme Lupinen II. 
Von I~. v .  S e n g b u s c h ,  

Im Frfihjahr 193o erfolgten die ersten Mit- 
teilungen fiber meine Lupinenzfichtungen am 
K.-W.-I. L Z. (SENGBUSCI~ 6, 7)" In dieser Ar- 
beit soll weiter fiber den Ursprung der Neu- 
zfichtungen, den augenblieklichen Stand der Ver- 
mehrung und fiber die Ergebnisse der neuesten 
chemischen und physiologischen Untersuchungen 
der Neuzfichtungen berichtet werden. 

Auch in diesem Jahr  standen uns nur  geringe 
Mengen sfil3en Materials ffir Uiitersuchungs- 
zwecke zur Verf/igung. Wir  haben uns infolge-" 
dessen nur mit chemischen _un.d physiologischen 
Untersuchungen befal3t, die mit geringen Sub- 
stanzmengen durchffihrbar sind, Bestimmungen 
des Alkaloidgehaltes, des Gesamtstickstoff- 
gehaltes (Rohprotein), des Reinproteinstick- 
stoffs (Reinprotein), Bestimmungen des Ge- 
schmacks durch den Mensehen, Bestimmungen 
des Geschmacks durch den Kleintierfiitterungs- 
versuch und die Bestimmung der Giftigkeit 
durch einen Mikrogiffversueh. 

Die Untersuchungsmethoden sind teilweise im 
Original fibernommen, teilweise ffir unsere 
Zwecke umgearbeitet und teilweise neu aus- 
gearbeitet worden. 

Die Beschreibung der Massenauslesemethode 
auf Alkaloidarmut soll erst sp/iter in einer sepa- 
raten Arbeit erfolgen. 

Eine Prfifung der relativen Reifezeit, des 
Samenertrags und des Ertrags an Heu je Hektar  
konnte bei den zur Verffigung stehenden Samen- 
mengen, die nach M6glichkeit der Vermehrung 
dienen sollten, nicht durehgeffihrt werden. 
Solche Feststellungen setzen einen exakten 
Sortenversuch voraus, in dem bei mehrfacher 
Wiederholung die Sfil31upinen neben bitteren 
Lupinen angebaut werden mfissen. Durch die 
zu erwartende Fremdbefruchtung bei einem 
solchen Anbau w/ire das ganze Material an Sfil3- 
lupinen, das im Sortenversuch angebaut worden 
w/ire, durch Fremdbdfruchtung und die Gefahr 
der eventuellen Sortenvermischung gesch/idigt 
worden; es w/ire somit f/Jr die Vermehrung der 
siigen St/imme ausgefallen. Es ist verst/indlich, 
dab I93O, Wo uns im Frfihjahr nur etwa 5oo g 
Lupinus luteus zur Verffigung standen, ein 

Der Zfiehter, 3. Jahrg. 

Sortenversuch undurchffihrbar war. Ich sch/itze, 
dab exakte Sortenversuehe mit den Neu- 
zfichtungen yon Lupinus luteus erst 1932 , yon 
Lupinus angusti[olius erst 1933 durchgeffihrt 
werden k6nnen. 

Ferner soll die Frage aufgeworfen werden, 
ob es nieht m6glieh w/ire, in Analogie zu den 
PETRIsehen Nicotinmindestwerten auch fiir die 
Lupinen Grenzwerte festzulegen, unter denen 
die Lupinen als alkaloidarm bzw. als alkaloidfrei 
zu gelten haben. 

U r s p r u n g u n d b e s o n d e r e M e r k m a l e  der.  
N e u z f i c h t u n g e n  Lup inus  l~teus. (Tab. i.) 

1928 wurde auf dem Institutsgel/inde des 
K.-W.-I. f. Z., Mfincheberg, eine Landsorte, d. h. 
ein heterogenes Material yon Lul)inus luteus 
angebaut. Der Bestand wurde kurz naeh dem 
Aufgehen in der Art yon Rfiben auf etwa 
4 ~ • 15 cm versetzt und vereinzelt. Darauf 
wurde ein Bestand yon etwa 4oo0oEinzel-  
pflanzen auf seinen relativen Alkaloidgehalt 
untersueht. Aus der Untersuehung dieses Be ~- 
standes gingen unsere Neuzfiehtungen 8.3- 2., 
80. I2.4.  , und lO2.8.  5. herx?or. 

Tabelle I. Lupinus luteus. 

Zahl der 
Lupinus l u t e u s  untersuchten sfiBe 

Individuen 

Landsorte Mfincheberg . . . . .  4 ~ ooo 3 
Landsorte M/incheberg . . . . .  I ooo ooo 

I 040 ooo 3 

oder auf 34 ~ ooo I 

Ira Laufe der Jahre 1929/3o sind andere Be- 
st/inde in /ihnlicher Weise untersucht worden, 
im ganzen etwa eine Million Einzelpflanzen. 
Es ist jedoch in diesem aul3erordentlich grol3en 
Material, das allerdings einen andern Ursprung 
hatte, nicht gelungen, auch nur eine halbwegs 
den obigen Neuzfichtungen gleichwertige SfiS- 
lupine aufzufinden (630. 13.2.). 

Morphologisch unterscheiden sich die drei 
Neuzfiehtungen yon Lupinus luteus als grfine 
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9 4  V. S E N G B U S C H  : Der Z/ichter 

Pflanzen nicht. I)er einzige Unterschied, der 
sich feststellen l~il3t, liegt in der F~irbung und 
Zeichnung der Samenschale (siehe Abb. I) 
8o. 12.4- hat  eine sehr dunkel marmorier te  
Samensehale im Gegensatz zu 8 .3 -2 .  und 
lO2.8.5. ,  die beide hell marmorierte Samen- 

Tabelle 2. Lupinus angustifolius. 

Zahl der 
Lupinus angustifolius untersuchten stifle 

Individuen 

Landsorte Mtincheberg.. ; . .  I3o ooo 2 
Landsorte Mtincheberg . . . . .  200 ooo - -  

33 ~ ooo 2 

oder auf I65 ooo I 

.~ 71 + .~ + 

Abb. x. Zupinus luteus. Neuzfichtungen. (Nat. Gr6Be.) 

sehalen besitzen. Von den letzteren ist lO2.8.5.  
besonders hell. Diese Zeichnung der Samen- 
schale wird yon den einzelnen St/immen rein 
vererbt. 

Lupinus  angust i /o l ius  
(Tab. 2 u. 3). 

S~imtliche Lupinus augusti/olius- 
Neuziichtungen s tammen aus einem 
Material yon blauen Lupinen, das seit 
einigen Jahren (1927, I928 , 1929) auf 
dem GelXnde des Inst i tuts  angebaut  
wird. Aueh dieses Material ist keine 
reine Sorte. Neben blaubliihenden 
enth~ilt diese Landsorte einen hohen 
Prozentsatz yon rosabliihenden Pflan- 
zen. In  bezug auf die Zeichnung 
der Samenschale ist das Material, 
genau wie das Ursprungsmaterial  
der Lupinus luteus-Neuzfichtungen, 
auBerordentlich heterogen. 

I m  Winter 1928/29 wurden etwa 
3oooo einzeln geerntete Pflanzen un- 
tersucht. Das Ergebnis dieser Unter- 
suchung sind Pflanzen 4 I i ,  412 und 
413, yon denen allerdings nur 411 
gesprochene SiiBlupine ist. 

I m  Sommer 1929 wurden diese Unter-  
suchungen an griinem Material fortgesetzt. Aus 
dieser Arbeitsperiode, in der etwa IOO ooo Einzel- 
individuen untersucht wurden, s tammen die 
Pflanzen 415, 414 und 416, yon denen auch 
wieder nur 415 ausgesprochen sill3 ist. Das Ur- 
sprungsmaterial war bei beiden Untersuchungen 
das gleiche. 

I m  Laufe des Winters 1929/3o sind dann noch 
einmal grSBere Mengen yon etwa 2oo ooo Einzel- 
pflanzen untersucht worden, ohne dal3 eine 
Siiglupine gefunden wurde. Dieses Ursprungs- 
material  war teilweise mit  dem obigen identiseh, 
teilweise war es neu zugekauft worden. Auch 
das zugekaufte Material war keine reine Sorte. 

Die blaue Lupine ist in welt hSherem MaBe 
als die gelbe Selbstbefruchter. Obgleich die 
Sffimme nebeneinander angebaut wurden, 
konnte Fremdbefruchtung nicht festgestellt 
werden, und die St~imme 411 und 415 zeigen in 
ihrer Nachkommenschaft  nut  rein s/ige Pflanzen. 
Fiir die Identifizierung der St~imme 411 und 415 

411 412 413 414 415 416 
Abb. 2. Zupinu~ ang~stifolius. Neuztichtungen. (Nat. Gr6Be.) 

eine aus- ist es yon Wichtigkeit, dab man bei diesen beiden 
besten blauen St~tmmen je ein Merkmal hat, w o -  
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dutch sie sich yon normalen blauen Lupinen 
unterscheiden. 

411 besitzt eine relativ dunkle Samenschale 
(siehe Abb. 2). 415 hat eine ausgesprochene 
hellgrtine Hfilsenfarbe. Diese Eigenschaft der 
hellgrfinen Hfilse ist bei blauen Lupinen selten. 
Die Marmorierung der K6rner yon 415 ist 
relativ hell. 

Die Nummern 412, 413, 414 und 416 sind 
untereinander auBerordentlich gleich. Erstens 
ist der Alkaloidgehalt der Samen einheitlich urn 
etwa 20% geringer als bei den bitteren blauen 
Lupinen, zweitens sind die Bl~ttter einheitlich 
relativ sfiB, und drittens sind die Kiesel-Wolfram- 
s/iure-Niederschl/ige der Alkaloide dieser Pflan- 
zen einheitlich braungrau gef/irbt, im Gegen- 
satz zu einer Normalffirbung yon weiggrau 
(Tabelle 3)- Ich bin geneigt, ffir diese vier Num- 
mern einen gemeinsamen Ursprung anzunehmen. 

Tabelle 3. Lupinus angustifolius. F ~ r b u n g e n d e r 
bei  12o ~  K i e s e l - W o l f r a m -  

s g u r e - A l k a l o i d - N i e d e r s c h l g g e .  

Lupinus angustifolizts normal . . .  
Neuztichtung K.W.J. 416 (1929) 
Neuztichtung K.W.J. 414 (1929) 
Neuzfichtung K.W.J. 413 (I929) 
Neuziichtung K.W.J. 412 (1929) 
Neuztichtung K.W.J. 411 (1929) 

Fgrbungen 

weif3-grau 
braun-grau 
braun-grau 
braun-grau 
braun-grau 
weil3-grau 

L u p i n u s  a l b u s  (Tab 4). 
In diesem Jahr  kann ich erstmalig fiber meine 

Lupinus albus-Auslese berichten. Diese Auslese- 
versuche mit Lupinus albus sind besonders 
interessant, da sie erstens zur Auffindung yon 
alkaloidarmen bzw. yon alkaloidfreien Indivi= 
duen ffihrten, zweitens, well w i r  yon Lupinus 
albus sehr groBe Individuenzahlen untersueht 
haben, und  drittens, well sich bei diesen Unter- 
Suchungen, wie bei Lupinus luteus, wesentliche 
Unterschiede im Gehalt an sfil3en bei den ver- 
schiedenen Herkfinften zeigten. Ich gebe hier 
eine kurze ZUsammenstellung der  Herkfinfte, 
die yon uns untersucht wurden, die Zahlen der 
von jeder Herkunft  untersuch*en Einzelpflanzen 
und die Zahlen der aus den betreffenden Her- 
kfinften ausgelesenen sfil3en Individuen (siehe 
Tabelle 4). 

Die Herkfinfte Deutschland, Italien und  Sfid- 
frankreich (erste Sendung Vilmorin) haben keine 
SfiBlupinen geliefert; obgleich zusammen etwa 
465 ooo Einzelindividuen untersucht wurden. Die 
Herkunft  Sfidfrankreich (bezogen durch Haage 
& Schmidt, Erfurt) lieferte zwei SfiBlupinen auf 
125ooo untersuchte Pflanzen, d .h .  eine auf 
etwa 62 ooo. Die Herkunft  Portugal erwies sich 

bezfiglich der in ihr enthaltenen Sfiglupinen als 
die beste. Auf etwa 2oooo Individuen entf/illt 
hier eine sfiBe. 

Tabelle 4- Lupinus albus. 

Herkfinfte 

Deutschland, Matthis, 
K1. Schwein 

[fallen dutch Geheim- 
rat Busse. 

Siid-Frankreich dutch 
Vilmorin, Paris 

Siid-Frankreich dutch 
Haage & Schmidt. .  

Portugal durch prof. 
Palhina, Lissabon.. 

5 o o o o - - -  5 o o 0 o  

375 ooo----375 o o o  

4 ~ o o o  - -  4 ~ o o o  

Summe 465 ooc 

125ooo 2 125ooo 

165ooo 8 t65ooo 

Summe ~9o o o c  

. [755 ooo[ i o  

oder auf 

Aus dieser kurzen Zusammenstellung geht 
hervor, wie wichtig es ist, bei der Selektion auf 
Alkaloidarmut auf m6glichst verschiedenartiges 
Material (Herkfinfte, Landsorten und Sorten) 
zurfickzugreifen. Ich verweise auf meine Aus- 
ffihrungen bei Lupinus luteus und Lupinus 
angusti[olius. 

iJber den absoluten Alkaloidgehalt dieser 
Lupinus albus-Neuzfichtungen werde ich erst 
1932 berichten k6nnen, da vorl/iufig das Material 
ausschlieBlich der Vermehrung dienen soll. 

V e r m e h r u n g  d e r  N e u z f i c h t u n g e n  
L u p i n u s  l u t e u s .  

In Tabelle 5 habe ich die Vermehrung der 
Lupinus luteus-Neuzfichtungen Dahlem q--{-i 
630.13.2. ,  8 .3 .2 . ,  lO2.8.5,  und 80. 12.4. im 
Laufe der Jxahre i9~7--i931 wiedergegeben. Die 
erste SpaRe eines jeden Jahres gibt die Pflanzen- 
zahl an, von denen im betreffenden Jahr  Nach- 
kommen geerntet worden sind. Die zweite 
Sp~/lte enth/ilt das aus dem Tausendkorn- 
gewicht berechnete Gewicht dieser Einzel- 
pflanzen als K6rner bei der Aussaat. Die dritte 
Spalte gibt das effektive Vermehrungsyerh/iltnis 
yon einem Jahr  zum anderr~ an. Eine Ausnahme 
bildet das Jahr  193I. Die Zahlen dieses Jahres 
sind Erntegewicht und KomZahl der Ernte i93o. 
Diese Zahlen sind daher nicht ohne weiteres mit 
den vorherhergehenden vergleichbar. Ich ffihre 
sie aber an, well sie zeigen, wie weir wit augen- 
blicklich.mit unserer Vermehrung sind (Tab. 6). 

7* 



9 6  V. SENGBUSCH : Der Zttchter 

Tabelle5. V e r m e h r u n g  d e r  N e u z f i c h t u n g e n  (Lupinus luteus). 

Lupinusluteus 

.geuzfichtung D. + + 
(I927/28) 

Neuztichtung 
630.13. 2.(I928/29) 

Neuzfichtung 
8. 3. 2. (1928) 

Neuzfichtung 
lO2.8. 5. (1928) 

Neuzfichtung 
80. I2. 4- (1928) 

1927 

Korn- I Korn- 
zahl I gew. 

1928 

Korn- I Kom- 
zahl / gew. 

11 ,23  
41 

o,49 
i S 

I 2 O, I 2  

O, 12 
i 2 

i0,12 

1 9 2 9  

Korn- Korn- ! Ver- 
meh- 

zahl gew. rung 

IO 1 I0 

1 ,23  

[ 

97 
I 
' 1 1 , 9 o  

4 I 

0,49 
70 I 

1:7o 
8,60 

11 I I 
I I : I I  

1 , 3 0  

3 ~ 
1:3o 

3,7 ~ . 

193 o 

Korn- Korn- i Ver- 
meh* 

zahl gew. rung 

2581 
I 

319,2 
159 

19,6 I 
1239 

I 
200 153'2 I 

24,7 
618 

I 
76,4 

1931  

Ko~zah! Kom- 
gewieht 

:26,6 388~176176 

2829ol 48'~176176 
:39,7 

3,5oo 
29548o 

:17,7 
37,8oo 

7033 
:18,2 

0,870 
:2o,6! 46480 

i 5,75ol 

Ver- 
mehrung 

1 : 1 5 0 , 3  

1:177,9 

1:246,5 

I:35, I 

I : 72,2 

Summa . . . . . .  [ 212 125,99 I:37 47951593,oii:22,6176528o195,92o11:i59,5 

1 Auslese im Winter aus einzelpflanzenweise geerntetem Samenmaterial. 
2 Auslese im Eommer im Feldbestand (grtine Pflanzen). 

Tabelle 6. A u g e n b l i c k l i c h e r  
S t a n d  d e r  V e r m e h r u n g  (Lupinus luteus). 

193o/31 
Korngew. Lupinus lu teus  Kornzahl in kg 

Neuzfichtung 8.3.2 . . . .  290 ooo 
37,800 

Neuzfichtung lO2.8.5-. 7 ooo o,87o 
Neuzfieh~ung 80.12.4.. 46 ooo 

5,75 ~ 

Summa 343 ooo 44,42o 

1927, 1928 und 1929 wurden die Pflanzen 
relativ eng gestellt. E twa  20 • 20 era. 193o 
dagegen versuchsweise IOO • IOO cm. Hieraus 
erkl~irt sich die relativ hohe Vermehrung im 
Jahre  I93o. In  den letzten beiden Jahren bat  
die Lupinenvermehrung in Miincheberg stark 
unter ungiinstigen Witterungsverh/tltnissen zu 
leiden gehabt. Besonders 193o wurden die Be- 
st~nde durch Drahtwurm-,  Sitonia- und Hasen- 
frai3 und durch die ungiinstige Witterung (zeit- 
weise Trockenheit) s tark gesch~idigt, so daB die 
erwartete Vermehrung yon 1:5oo nicht erreicht 
wurde. Versuche des Jahres I929 bat ten bei 
einem Standraum d e r  Pflanzen yon IOO 
• IOO cm durchschnittliche Vermehrungswerte 
yon 1:5oo geliefert. Die Lehre, die uns das 
Jahr  193o beziiglich derVermehrung yon Lupinus 
luteus gegeben hat, ist folgende: Lupinus luteus- 
Neuztichtungen sollten, solange sie nicht in nor- 
malem Feldbestand stehen (Aussaatmenge ein 
Zentner je Morgen) nicht auf dutch Drahtwurm 
verseuchtem Boden angebaut werden. Ferner 

sollten die Bestgnde durch Einz~unung mit  etwa 
einem Meter hohen Maschendraht gegen Wild- 
fraB geschiitzt werden. Als optimaler Stand- 
raum w/tre vorlgufig ffir die Vermehrung 
Ioo X io  cm vorzuschlagen. 

Lupinus luteus ist in st/trkeremMaBe, als wir 
bisher angenommen haben, Fremdbefruchter.  
Man wird & h e r  in Zukunft  bei der Vermehrung 
der Neuziichtungen yon Lupinus luteus stark 
darauf achten mtissen, dab erstens der Boden 
nicht mit  bit teren Lupinen infiziert ist, und 
zweitens in der N/the keine bit teren Lupinen 
angebaut werden. Es besteht  ferner die M6g- 
lichkeit, dab unsere verschiedenen St~mme auf 
Grund verschiedenerFaktoren nieht bit ter  sin& 
Theoretisch 1/iBt sich dann erwarten, dab bei der 
Kreuzung von zwei siigen St~immen bit tere 
Pflanzen auftreten. Aus diesem Grunde wird 
man in Zukunft  die einzelnen Neuzfichtungen 
getrennt voneinander zum Anbau bringen 
miissen. Hand  in Hand  hiermit muB die all- 
j/ihrliche Eliminierung der eventuell durch 
Fremdbefruchtung entstandenen bitteren er- 
folgen. 

Bei der weiteren Ziichtung wird man so vor- 
gehen miissen, dab man allj~ihrlich einen Be- 
stand yon etwa 2oooooPfianzen als Eliten 
heranzieht und diese auf de n Alkaloidgehalt hin 
untersucht. Dieser Elitenbestand muB allj/thr- 
lich das Stammaterial  fiir die Absaatvermeh- 
rung sein. 

Soweit sich Schliisse aus den bisherigen Be- 
obachtungen ziehen lassen, wird man wegen der 
Neigung zu Fremdbefruehtung beim Anbau der 
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siil3en Lupinen (Lupinus luteus) yon Zeit zu Zeit, 
ebenso wie bei anderen Fremdbefruchtern,  wie- 
der auf Originalsaat zuriickgreifen mfissen. 

Da die Keimf~ihigkeit yon Lupinen lange er- 
halten bleibt, wird man auch nach Jahren noch 
besonders in den Hauptanbaugebieten der Lu- 
pinen mit  der Bodeninfektion durch bitteres 
Material rechnen mfissen. Bei der Umstellung 
von bit teren auf sfiBe Lupinen wird darauf zu 
achten sein, dab sich ein mSglichst groBer 
Gebietsteil einheitlich auf Stil31upinen umstellt, 
da sonst die Gefahr der Fremdbefruchtung 
durch in der N~ihe angebaute bittere Best/inde 
vorhanden ist. 

Lupinus angusti/olius. 
In  Tabelle 7 und 8 sind die Vermehrungs- 

verh~iltnisse der Neuzfichtungen yon Lupinus 
angusti/olius zusammengestellt .  1929 haben 
s~mtliche Neuziichtungen im Felde gestanden. 
I93o wurde der Anbau in Frfihbeetkiisten vor- 
genommen. Der Standraum einer Pflanze betrug 
dabei 60 • 60 cm. Als Dtingung wurden 4 dz 
Nitr@hoska /e Hektar gegeben. Das Vermeh- 
rungsverh~ltnis yon 1:1oo--15o ist nicht als 
hoch zu bezeiehnen. Auch bei Lupinus augusti- 
/olius konnte ich I929 mit  bit teren Lupinen im 
Feldbestand bei einem Standraum von IOO 
• Ioo cm eine Vermehrung von durchschnitt- 
lich I : 500 erzielen. Die Ungunst der Witterung 
193o hat  auch bei Lupinus angusti/olius ertrag- 
vermindernd gewirkt. 

Tabelle 8. A u g e n b l i c k l i c h e r  S t a n d  der  
Ve r m e h r u n g (Lupinus anguslifolius). 

Lupinus angustifolius 

Nenzf ich tung  411 . . . . . .  

Neuzf ich tung  415 . . . . . .  

Summa 7o21 

Lupinus albus. 

193o/31 

Kornzahl Korngew. 
in kg 

6000 
0,900 

102I 
O,150 

I,O50 

l fber  die Vermehrung von Lupiuus albus wird 
erst im Jahre 1932 zu berichten sein, da vor- 
l~ufig nur wenige Einzelindividuen, siehe Ta,  
belle 4, zur Verfiigung stehen. 

U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n .  

z. Gravimetrische Bestimmung des 
Gesamtalkaloidgehaltes. 

Um dell Gesamtalkaloidgehatt der Lupinen 
(K6rner und BUitter) zu bestimmen, benutzte 
ich die etwas abgeinderte  Methode yon MAGtt 
und LEDERLE (2). IO g feingemahlene K6rner 
bzw. 5 g getrocknetes Blat tmehl  werden mit  
40 ccm 15 % iger Natronlauge, IOO ccm Athyl- 
~ther und 5 ~ ccm Chloroform versetzt. Nach 
mindestens 24 Stunden, w/ihrend deren die 
Kolben h~iufig zu schiittehl sind, wird das 
)~ther-Chloroformgemisch abfiltriert und die 
restliche Natronlauge noch zweimal mit  50 ccm 

Tabelle 7. Vermehrung der Neuztichtungen (Lupinus angustifolius). 

Lupinus angustifolius 

Neuzfichtung 41I (1928/29) . . . 

Neuziichtung 412 ( 1 9 2 8 / 2 9 ) . . .  

Neuzfichtung 413 (1928/29). �9 �9 

Neuztichtung 414 (1929) 

Neuziichtung 415 (i929) 

Neuziichtung 416 (1929) 

S u m m a  . . . . . . . . . . .  , 

1928 

Korn- Korn- 
zahl gewicht 

o, I46 

O, I46 

1929 193 ~ 

Korn- Korn- Korn- Korn- Ver- 
zahl gewicht zahl  gewicht mehrung 

I 

I 2 

1 2 

o,146 

o,146 

o, I46 

o, I46 

o, I46 

o, I46 

0,876 

42 

6,45 
2 2  

3,22 
57 

8,33 
161 

23,54 
7 

I ,OO 

47 

6,81 

49,35 

I' 

1:42 

336 

1 I 

Ver- 
mehrung 

I 2 

12 

i 2 

1:22 

1:57 

1:161 

1:7 

1:47 

t{ori1- 
zahl 

6131 

2520 

9538 

13217 

I02I 

6813 

193 I 

Korn- 
gewicht 

0,900 

0,370 
I 

1,4OO 

1 , 9 4  o 

O,15o 

I I I,OOO 
1:56 3924015,76o 

1 Auslese im Winter aus einzelpflanzenweise geerntetem Samenmaterial. 
2 Auslese im Sommer im Feldbestand (grtine Pflanzen). 

1:I46,o 

I : I I 4 , 5  

I:I67,3 

I : 8 2 , I  

I : I 4 5 , 8  

1 : I44,9  

IiIl6, 7 
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eines Ather-Chtoroformgemisches (-2 : I) aus- 
geschfttel t  und ebenfalls abfiltriert. Das Ge- 
samtfiltrat yon etwa 25 ~ ccm wird dreimal mit 
zu. sammen ioo ccm 1% iger Salzs~urel6sung ans- 
geschfittelt (Scheidetrichter). Dutch Erhitzen 
wird die L6sung ~ither- und cbloroformfrei ge- 
macht. Die F~illung erfolgt mit IO % iger Kiesel- 
Wolframs~ure. Es muB darauf geachtet werden, 
dab ein 17berschu13 an Kiesel-Wolframs/iure zu- 
gesetzt wird. Unter normalen Verh~iltnissen 
reichen I0 ccm bei IO g Ausgangssubstanz aus. 
Man prf fe  auf alle Fglle, ob nach dem Absetzea 
des Niederschlags sich bei nochmaligem Zusatz 
yon Kiesel-Wolframs~iure erneute Trfibung zeigt. 
Di e Fliissigkeit wird im Goochtiegel filtriert, der 
Niederschlag bei I2o~  bis zur Gewichts- 
konstanz getrocknet, gewogen und dann ge- 
g l fht  und nochmals gewogen. Das Gliihen er- 
folgt am besten in einem geschlossenen Glfih- 
gef~tB. Man kann den prozentualen Alkaloid- 
gehalt auf zweierlei Weise berechnen. Erstens 
dutch Subtraktion des Gewichts des bei I2o~  
getrockneten Niederschlags und des Gliihrtick- 
standes. Je nachdem man 5 oder IO g als Aus- 
gangsmaterial genommen hat, muB mit 20 oder 
I0 multipliziert werden. Zweitens dutch Multi- 
plikation des Glfhgewichtes mit dem Faktor  
0,2475 Itir Lupinus luteus und o,1744 ffir 
Lupi~cus angusti/olius. In beiden F~illen muB 
man die gewonnenen Zahlen entsprechend den 
Verwandten Ausgangsgewiehten (5 und IO g) mit 
20 oder mit IO multiplizieren. 

2. Ne/elometrische Bestimmung des 
Gesamtalkaloictgel~alts. 

Um sich schnell fiber den relativen und abso- 
luten Alkaloidgehalt einer Neuziichtung oder 
Sorte zu informieren, habe.ich auf Grund der 
Methoden MACH und LEDERLE (2) und PRJA- 
NlSCHNIKOW (3) eine nefelometrische Methode 
zur Bestimmung des Gesamtalkaloidgehalts aus- 
gearbeitet. (PIJLFRIClt 4 U. 5, ZAIVfiEI~ElSWER 
I0). I0 g Substanz (feingemahlenes Lupinen- 
mehl) werden genau wie bei obiger Methode mit 
40 cem Natronlauge, Ather, Chloroformgemisch 
extrahiert,  das )~ther-Chloroformgemisch ab- 
filtriert und der Rfcks tand nochmals aus- 
gewaschen. Das Ather-Chloroformfiltrat wird 
j edoch nicht wie oben mit 1% iger, sondern mit 
0,37 % iger Salzs~ure im Scheidetrichter dreimal 
mit zusammen genau IOO ccm ausgeschtittelt. 
Nach dem Abdampfen von ~ther  und Chloro- 
form muB auf IOO ccm aufgeffillt werden. Diese 
LSsung ist das Ansgangsmaterial f f r  die nefelo- 
metrische Untersuchung im Stufenphotometer 
der Firma Karl ZeiB, Jena, (PULFRICH 4, 5; 

ZANGENMEISTER I0) .  D a s  Stufenphotometer 
von ZeiB gestattet es, Trfbungen verschiedener 
St~irke miteinander zu vergleichen. Bei zu 
groBen Differenzen in der Tr fbnng  wird das 
Mel3bereich des Apparates fiberschritten. Dieses 
ist der Fall, wenn man ,,normale Lupinen" und 
unsere Neuzfchtungen vergleichen will. Aus 
diesem Grunde wurde ein anderer Weg be- 
sehritten. Unser Apparat ist mit einem normal 
getrfibten Prisma Nr. 36 ausgeriistet. Dieses 
Prisma wird in die rechte Seite des Apparates 
eingesetzt. Auf die linke Seite setzt man ein 
Becherglas yon 5 cm Durchmesser bzw. ein 
dtinnwandiges Reagenzrohr. Das Becherglas ist 
ftir Messungen mit Ioo ccm und 50 ccm be- 
stimmt, das dfnnwandige Reagenzglas f f r  
Messungen mit IO ecrn. Je nach Art der Unter- 
suchung wird das Becherglas bzw. Reagenzglas 
mit I O O + I ,  5 o + 0 , 5 ,  I O + O , I c e m  o,37%ige 
Salzs~ure und IO % ige Kiesel-Wolframs~iure be- 
schickt. Mit einer Bfirette wird yon der obigen 
Stamml6sung unter h~iufigemUmrfhren tropfen- 
weise so viel zugesetzt, his die Tr fbung  lOO% 
tier Tr fbung  des Normalprismas betr~igt. Darauf 
wird die verbrauchte Kubikzentimeterzahl ab- 
gelesen. Ferner werden die weiteren Trtibungs- 
werte gemessen: 5o%, 25%, 12,5%. Die ge- 
messenen Kubikzentimeterwerte stehen im um- 
gekehrten Verh~iltnis zum Alkaloidgehalt der 
L6sung. Je mehr FKissigkeit verbraucht wird, 
um eine bestimmte Tr/ibung zu erreichen, desto 
schw~icher ist ihre Konzentration. 

Ieh babe nun weiter versucht, diese relative 
nefelometrische Methode dazu zn benutzen, um 

~den absoluten Alkaloidgehalt bestimmen zu 
k6nnen (siehe TabeHe 9 und IO). An Hand der 
graphischen Darstellung Abb. 3, 4, 5, 6, 7 
m6chte ich den Aufbau des Systems erkl~iren. 
Ausgangsmaterial war in alien F~llen I o g  
Sulostanz. Bei den normalen blauen Lupinen 
wurde das ;4ther-Chloroformgemisch mit IOO ccm 
Salzs~iure ausgeschiittelt und die Nefelometer- 
werte ill 5 ~ ccm 0,37 % iger Salzs~ure gemessen. 
Darauf wurde aus der Stamml6sung eine Ver- 
dtinnungsserie von 9o, 80, 7o usw. bis IO % her- 
gestellt und die Nefelometerwerte dieser Ver- 
dfnnungen gemessen. Auf gravimetrischem 
Wege war der Prozentgehalt der normalen 
blauen Lupinen mit o,625 % festgestellt worden. 
Aus diesem Wert wurden f/it die verschiedenen 
Konzentrationen der Stamml6sung die ent-  
sprechenden Gesamtalkaloidwerte errechnet, 
Spalte 7, Tabelle io. Es zeigte sich, daB, wenn 
man nnsere Neuzfichtungen 411 mit IOO ccm 
ausschtittelt, keine Tr fbung  in 50 ccm Be- 
obachtungsflfssigkeit erh{ilt. Aus diesem Grunde 
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Tabelle 9. L u p i n u s  luteus. 

B e r e c h n u n g  d e s  A l k a l o i d g e h a l t e s  d e r  K 6 r n e r  a u s  d e n  N e f e l o m e t e r w e r t e n .  

Teil 
I 

Teil 
I I  

Teil 
I I I  

Titriert  
in ccm 

IO 

I 

Verdfinnung 
der nll 
Stamm- 
16sung 

% IOO 

I 1,52 
2 o,71 
3 0,64 
4 o,41 
5 o,33 
6 o,33 
7 0,35 
8 o,35 
9 o,27 

IO 0,20 

Nefelometerwerte in ccm 

[ 5 ~ 

5,31 
2,85 
1,69 
1,37 
0,75 
0,73 
0,70 

o,61 

0,53 
o , 5 I  

t 25 I 12'5 

1 
3,28 I 
2,3 ~ 4,37 
1,74 3,I5 
1,56 2,66 
1,23 2,24 
0,99 1,7o 
0,97 1,54 
0,88 1,34 

Alkaloidgehalt der K6rner, 
wenI1 ausgeschtittelt in ccm 

I00 

O,OI I 

0,023 
0,034 
o,o46 
0,057 
0,069 
0,080 
O,O92 

O, lO 3 
o, I I  5 

[ 50 

0,006  

O ,0 I I  

o,o17 
0,023 
0,029 
0,034 
0 ,040  

o,o46 
0,052 

20 I IO 

0 ,002  I 0,OOI 

O,OO 5 O,OO2 

0,007 0,003 
o,oo9 o,oo 5 
O,O 11 0 ,006  

O,Ol 4 0,007 
o,o16 0,008 
O,O18 0,009 
0,021 0,010 

o,o57 o,o23 O,Oll 

5 ~ IO 

20 

30 

4 ~ 
5 ~ 

2,3 ~ 
1,o9 
0,59 
O,3~ 
0,27 

4,19 
1,77 
0,97 
o,61 

0,53 

I 
2,63 
1,53 
0,97 

I 0,85 

I O, l l  5 o , o 5 7  
] 0,230 o, 115 

2,49 o,345 o,172 
1,57 o,459 o,23o 
1,22 0,574 0,287 

IOO 5 ~ 
60 

7 ~ 
80 
90 

IOO 

o,56 
o,48 
o,34 
o,31 
0,29 
o,25 

0,90 
0,75 
0,59 
0,49 
0,48 
0,44 

1,44 
1,19 
0,90 
0,85 
0,73 
0 ,697[  

2,4o ] o,574 o,287 

1,69 I 0,689 0,345 
1,45 0,804 0,402 
1,26 o,919 0,459 
I , i8  1,o34 o,517 
I , i i  i , i49  0,574 

O,O23 O,OII 

o~o46 o,o23 
o,o69 o,o34 
o,o92 o,o46 
O,115 0,057 

O,115 0 ,057  

o, I38 o,o69 
o,161 0,08o 
o,184 0,092 
0,207 o, lO 3 
0,230 o, I I  5 

d d r 5. s 7 8~10 
/(onzoonlr,crllofl /)7 0/0 0/0 

Abb. 3. Tab. 9, Tell I. 

schfit tel ten wit  411 nu r  mi t  2o ccm Salzs/iure 
aus. I n  Tabelle IO, Spa l t e8  sind die ent-  
sprechenden Werte  ffir die 20 ccm Ausschfitte- 
lung errechnet.  Z . B .  wenn eine x-beliebige 

Sorte bei IO g Ausgangs- 
substanz  mi t  20 ccm aus- 
geschiit telt  wird, und  bei 
einer Beobach tung  in 

o c m  

~A 

50 
/00 

i . . . . . . . . .  i . . . . . . . . .  i . . . . . . . . .  i , i , 

dO 00 7O 8O 3O ,"00 
l@ozen/rat/on /~ % % 

Abb. 5. Tab. 9, Tell nI. 
KonzentP~t/'on /~1% 

Abb. 4. Tab. 9, Tell If. 

~ s  
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Tabelle IO. Lup inus  angustifolius. 
B e r e c h n u n g  des  A l k a l o i d g e h a l t e s  de r  K 6 r n e r  aus  d e n  N e f e l o m e t e r w e r t e n .  

verdfinnung 

5 ~ 

), 

) J  

corn 

der nla. 
Stamml6s. 

% 

IO 

20  

3 ~ 
4 ~ 
5 o 

60 

7 ~ 
80 
90 

IOO 

Titriert 
in 

c c m  l O O  I 
Nefelometerwerte in coin 

50 I 25 I 

4,95 
2,78 
1,97 
1,51 
I,I3 
o,95 
0 , 8 2  

0,75 
0,67 

12,5  

6,405 
3,67 
2,63 
1,87 
1,45 
I,I7 
o,98 
0,89 
0,82 

Alkaloidgehe d. K6rner 
wenn aus~ eschtittelt 

IOO 

in ccm 

7,975 
i 

3,53 [ 4, ~ 
1,95 2,25 
1,36 1,57 
1,O2 1 ,28  

0,83 1,Ol 
0,70 0,84 

0'59 I 0'70 
0,533 0,585 
o,465 o,54 

0,063 
O,127  

o,191 
0,254 
o,317 
o,381 
o,444 
o,5o8 
o,571 
o 635 

2 0  

O,Ol 3 
0,025 
0,038 
O,O51 

o,o63 
o,o76 
0,089 
o, Io2 
O, l l  4 
o, I27 

Tabelle Io den Alkaloidgehalt mit o,o 5 bis 0,063 % 
bestimmen. 

In derselben Art ist die Tabelle 9 zur nefelo- 
metrischen Bestimmung des Gesamtalkaloid- 
gehaltes von L u p i n u s  luteus zusammengestellt. 
Wegen des hSheren Alkaloidgehaltes der gelben 
Lupinen reichten die Konzentrationsverh~iltnisse, 
die wir oben fiir Lupi~cus angust i /ol ius  be- 
schrieben haben, nicht aus. Infolgedessen 
wurden vier verschiedene Ausschiittelungs- 
mengen, IOO ccm, 50 ccm, 20 ccm und io ccm, 
je nach Alkaloidgehalt der K6rner angewandt. 

Normalerweise werden die IO- und 2o er Aus- 
schfittelungen im Reagenzrohr mit IO ccm Salz- 

" ZO JO 40 ~ 8 0  70dO~/00 
If'oozeO/pgllOn I~ ~ Ya 

Abb. 6. Tab. Io. 

50 ccm Salzs~iure eine Nefelometerwertserie 
yon lOO%, 5o%, 25% undI2 ,5% entsprechend 
I ,I0,  1,35, 1,7o, 2,0 liefert, so k6nnte man in 

ccm 
//. "#Lapmus /a/ens 
I~ ~'~= Lu/c/nv3 cugzldfi~tb/l~Id 

%'\\%~. 

gO 172,dll x 

" ' "  ""'t72'5/~x 

, . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  , ......... ~ ~, ~ , ] f O O l /  

50 80 70 80 90 /00 
Konzentml/on in a/o 0/0 

Abb. 7- Tab. 9 und Tab. io. 

s~iure, die 5oer Ausschiittelungen im Becherglas 
Init 5o ccm Salzs~ure und die IOO er Ausschiitte- 
lungen im Becherglas rnit IOO ccm Salzs~ure mK 
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Kiesei-Wotframs~ure untersucht  Ffir die Berech- 
nung s~imtlieher Gesamtalkaloidgehaltswerte der 
Spalten 7, 8, 9 und IO der  Tabelle 9 wurde der 
Gehalt yon Lupinus luteus unverdfinnt, also in 
lOO% I , I49% zugrunde gelegt. Die Spalten 3, 
4, 5 und 6 der Tabelle 9 enthalten schwarz 
umrandete Part ien.  Die Werte, die auBerhalb 
dieser Umrandungen liegen, scheiden bei der 
Beurteilung aus, da die Differenzen yon einer 
Gr6Be zur anderen so klein sind, dab sie h~ufig 
innerhalb des Beobaehtungsfehlers liegen. Be- 
sonders deutlich t r i t t  dies in Tabelle 9, Spalte 3, 
4, 5, 6 bei den Verdfinnungsstufen der Stamm- 
16sung yon 1--1o% hervor. Die NefeIorneter- 
werte der Triibungsreihe IOO lassen yon 3--1o % 
keine wesentlichen Unterschiede erkennen. Die 
Unterschiede werden aber deutlich erkennbar in 
den Trfibungsreihen 25 und 12,5. Die deutlichsten 
Unterschiede liegen bei der Gr6Benklasse o,8 bis 
5 ccm. Die Werte, die fiber 5 liegen, n~hern 
sich schnell dem oc, w~hrend die Werte unter 
o,8 in einer normalen Verd/innungsreihe zu ge- 
tinge Unterschiede zeigen. Man muB bestrebt 
sein, ffir eine best immte Ausschiittelungsmenge 
immer die gr6Btm6gliche Flfissigkeitsmenge ffir 
die Beobachtung zu nehmen, well hierdurch die 
Werte an Genauigkeit gewinnen. Dies 1st wahr- 
scheinlich auch der Grund daffir, weshalb bei 
hohem Alkaloidgehalt die auf nefelometrischem 
Wege gewonnenen Alkaloidgehalte besser mit  
den gravimetrisch gewonnenen fibereinstimmen 
als bei Neuzfichtungen mit  verschwindend ge- 
ringem Alkaloidgehalt (siehe Tabelle I i  und 12). 

Tabellen 9, IO und graphische DarstellungAbb.7 
zeigen ferner einen interessanten Unterschied 
bei der nefelometrischen Untersuchung yon 
Lupinus luteus und Lupinus angusti/olius. Die 
Trfibung IOO ist bei Lupinus luteus mit kleineren 
Mengen zu erreichen als bei Lupinus angusti- 
]dim. Ffir die Tr/ibung 12,5 braucht mall jedoch 
von Lupinus luteus mehr als yon Lupinus an- 
gusti/olius, d.h .  die Spanne zwischen IOO und 
12,5 ist bei Lupinus luteus wesentlich gr6Ber als 
bei Lupinus angusti/olius. Ob diese Erscheinung 
mit  der verschieden starken L6slichkeit geringer 
Alkaloid-Kiesel-Wolframs~ure Niederschl/igevon 
Lupinus luteus und Luflinus angustifolius oder 
mit  dem Bindungsverh~iltnis der verschiedenen 
Alkaloide mit  Kiesel-Wolframs~iure zusammen- 
h~ngt, kann hier nicht untersucht werden. 
Man muB aber mit  dieser Tatsache beim Aufban 
von entsprechenden nefelometrischen Methoden 
ffir die einzelnen Lupinenarten rechnen. 

3" Bestimmung des Gesamtstickstoffgehaltes nach 
KIELDAHL (KoNIG I). 

0,2 g feingemahlene K6rner werden mit  2 g 
Kupfersulfat,  6 g  Kaliumsulfat  und 25 ccm 
Kjeldahl-SchwefelsXure 7% Anhydrid aufge- 
schlossen. Nach dem AufschluB und Abkfihlen 
setzt man 500 ccm destilliertes Wasser zu und 
versetzt  mit  12o ccm 4o%iger  Natronlauge, 
destilliert fiber in eine Vorlage mit  50 ccm 
1/10n-Schwefels~iure und titriert mit  1/10n- 
Natronlauge. Als Indikator  kann man unter 
anderem auch Methylrot verwenden. Jedem 

Tabelle I I .  Lupinus luteus. V e r g l e i c h  d e r  a u f  n e f e l o m e t r i s c h e m  W e g e  g e w o n n e n e n  
A l k a l o i d g e h a l t - V q e r t e  m i t  den g r a v i m e t r i s c h e n  

Lupinus luteus 
Nefelometerwerte in ccm 

lOO 

o,285 
0,48o 
0,58o 
0,332 
0,955 
0,535 

I 5 ~ 25 
0,485 0,665 
o,716 o,135 
0,780 1,265 
0,782 1,442 
1,77o 
1,675 

12,5 

1,15o 
2,OO 

2,35 ~ 
2,717 

r OO 

*" ~ Beob-[ 
~ achtet I 
~ ! in 

ccm 

5 ~ 
5 ~ 
IO 

IO IO 
I O  IO 

Lupinus luteus normal . . . . . . . . . . . . . .  
Neuzfichtung D a h l e m + +  (1927)... 
Neuzfichtung 630.13. 2. (1928) . . . . .  
Neuzfichtung 8.3.2. (1928) . . . . . . . . .  
Neuzfichtung 80.12.4- (1928) . . . . . .  
Neuzfichtung lO2.8.5. (1928) . . . . . .  

% Alka- 
%Alka- [oidgra- 

loid laut . 
Tabelle 9 vlme- 

trisch 

1,1486 
0,2oo01 o,1564 
0,o69o | 0,o616 
0,0070 | 0,0247 
0,00301 O,Olii 
0,0030| 0,0072 

Tabelle 12. Lupinus angustifolius. V e r g l e i c h  d e r  a u f  n e f e l o m e t r i s c h e m  W e g e  
g e w o n n e n e n  A l k a l o i d g e h a l t - W e r t e  m i t  d e n  g r a v i m e t r i s c h e n .  

Lupinus angustifolius 

Lupinus angustifolius normal . . . . . . .  

Neuzfichtung 4 i I  (1929) . . . . . . . . . . .  

Nefelometerwerte in ccm 

0,47 I o 5 8  o68 0,82 

.3,39 I 4,28 5,6 o oo 

, ~ I Beob- ~ ~ ]achtet 
- ~ ~1 i~ 

IOO { 5 ~ 

2 0  5 ~ 

% Alka- 
%Alka- Ioid gra- 

loid laut �9 
Tabellelo vlme- 

trisch 

0,6348 
0,0105 
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Kubikzentimeter verbrauchte Schwefels/iure ent- 
sprechen 0,0014008 g Stickstoff. Um den Pro- 
zentgehalt an Stickstoff zu errechnen, mug man 
die Differenz zwischen vorgelegter 1/1 o n- Schwefel- 
s/iure und beim Titrieren verbrauchter Natron- 
tauge mit 500 • 0,0014008 multiplizieren. 

4. Bestimmung des Reinproteinsticksto//es 
(STUTZER 8 U. 9)" 

I g Substanz feingemahlen wird in einem 
Becherglas mit IOO ccm Wasser iibergossen und 
zmn Sieden erhitzt. Darauf gibt man 0,5 g 
aufgeschlemmtes Kupferhydroxyd dazu, l~il3t 
eine Viertelstunde kochen und filtriert nach dem 
Erkalten durch ein schwedisches Filtrierpapier. 
Der Rfickstand wird auf dem Filter mit Wasser 
gut ausgewaschen und dann noch feucht wie 
oben angegeben, nach I(JELDAHL aufgeschlossen 
und auf Stickstoff untersucht. 

5. Bestimmung des Geschmacks. 
Um subjektive Geschmackseinstellung auszu- 

schalten, werden die Geschmacksprfifungen am 
besten durch mindestens vier Personen aus- 
geffihrt. Bei K6rnern mfissen mindestens I g 
feingemahlene Substanz l~ingere Zeit dureh- 
gekaut werden. Nut wenn keine der Versuchs- 
personen Bitterkeit empfindet, ist das Material 
als nicht bitter zu bezeichnen. 

6. Beslimmung des Geschmacks durch den 
Tierversuch. 

Es hat sich herausgestellt, dab Kleintiere 
ganz verschieden stark auf die Bitterkeit der LuC 
pinen reagieren. Ftitterungsversuche mit bitte- 
ten Lupinen haben gezeigt, dab M~iuse und 
Meerschweinchen bittere Lupinen nicht auf- 
nehmen und in mehr oder weniger 1anger Zeit, 
wenn man ihnen keine andere Nahrung gibt, 
z u g r u n d e  gehen. Weniger empfindlich sind 
Kaninchen, die sich mit der Zeit an die Auf- 
nahme von bitteren gelben Lupinen gew6hnen 
und auch yon blauen so viel aufnehmen, dab sie 
am Leben bleiben. 

An Meersehweinehen werden die zu prfifenden 
Lupinen neben reichlich Wasser verabreicht, 
und die t~iglich aufgenommenen Futtermengen 
gewogen. Beifutter irgendwelcher Art darI nicht 
verabfolg-t werden, auch kein Stroh ats Ein- 
streu. Meerschweinchen wiegt man am besten 
5 ~ g Fut ter  ein und wiegt t~iglich einmal zu- 
riick, um die aufgenommene Menge zu ermit- 
teln. Nebenbei muB das Lebendgewicht der 
Tiere t~glich einmal festgestellt werden. Die Ver- 
suchsdauer mul3 etwa IO Tage betragen. Die 

Gewichtsmengen der aufgenommenen Nahrung 
und die Lebendgewichte geben einen guten An- 
halt ffir den Geschmack des zu prfifenden 
Materials. 

7. Bestimmung der rdaliven Gi/tigkeit von 
Lupinen. 

20 g feingemahlenes Lupinenmehl (Lupinus 
luteus) werden mit 50 ccm destilliertem Wasser 
versetzt und 9 Stunden auf 5 ~ erhitzt. Es ist 
darauf zu achten, dab die Erhitzung nicht hSher 
als 60 o C geht, da bei einer Extraktion yon fiber 
7o~ das Ictrogen entgiftet wird. Diese Me- 
rhode ist auf Grund von eingehenden Vor- 
versuchen entwickelt worden, fiber die einmal 
separat in Verbindung mit gr6Beren Gift- 
versuchen berichtet werden soll. Nach Ab- 
kfihlung wird der Ext rak t  dutch Abpressen 
durch ein Leinentuch yon der Lupinen- 
substanz getrennt. Man injiziert I ccm intra- 
peritoneal. Es hat sich als praktisch erwiesen, 
nicht fiber I ccm bei MRusen mit einem Durch- 
schnittsgewicht y o n  15--2o g hinauszugehen, 
da dann aueh bei ungiftigen Injektionen Sch/i- 
digungen eintreten k6nnen. Nach der In jek t ion  
muI3 beobachtet werden, ob und wann Kr~impfe 
eintreten bzw. wieder verschwinden, und wann 
gegebenenfalls der Tod eintritt. 

C h e m i s c h e  U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e .  
G e s a m t a l k a l o i d g e h a l t  (Tabelle I3). 

Lupinus luteus. Die drei besten St~imme von 
Lupinus luteus 8.3- 2., 80. I2.4. ,  lO2.8.5,  ent- 
halten unter o,03% Gesamtalkaloid._ Wesent~ 
lich besser als 8 .3 .2 .  sind in bezug auf den 
Gesamtalkaloidgehalt 80. 12.4. und lO2.8.5.  
mit etwa o,oi % Gesamtalkaloidgehalt der K6r- 
ner. Relativ ausgedrfickt sind das o ,5-- I  % des 
Alkaloidgehalts der normalen bitteren Lupinen. 
(Gehalt der normalen bitteren Lupinen I, 1486 %.) 
All diese Zahlen beziehen sich auf die in Mfinche- 
berg 193o angebauten Lupinen. Ich ffihre in 
der Tabelle 13 aticti noch zwei weniger wertvolle 
Neuzfichtungen 63o. 13.2. und Dahlem + +  
hier auf, um zu zeigen, dab es auch zwischen 
den sehr guten und normalen 1Jbergfinge im 
Alkaloidgehalt gibt. Dahlem + +  ist die zuerst 
aufgefundene gelbe Lupine mit verringertem 
Alkatoidgehalt. Mit Hilfe yon Dahlem + +  ge- 
lang erstmalig der Beweis daffir, dab die Unter- 
suchungsmethode, die wir anwandten, richtig 
war; an Hand yon Dahlem @-[- ist die Methode 
vervollkommnet worden, so dab im darauf- 
folgenden Jahr  !928 die Auffindung der besten 
St~imme mSglich wurde. 
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Tabelle 13 . Lupinusluteus. A l k a l o i d g e h a l t  d e r  K 6 r n e r  u n d  B l g t t e r ,  r e l a t i v e r  A l k a l o i d -  
g e h a l t  d e r N e u z t i c h t u n g e n  d e s  I( .W.-I .  f.Z. i m V e r g l e i c h  z u , , N o r m a l e n "  u n d  

G e s c h m a c k  d e r  , , N o r m a l e n "  u n d  d e r  N e u z f i c h t u n g e n .  

Lupinus luleus 

Lupinus luteus normal . . . . . . . . . .  
Neuztichtung D a h l e m + +  (1927) 
Neuztichtung 630.13. 2. (1928) . .  

Neuzfichtung 8 .3 .2 .  (1928) . . . . .  
Neuztichtung 8o. 12.4. (1928) . . .  
Neuztiehtung lO2.8.5.  (1928) . . .  

Alka2~ 

1,1486 
o,1564 
o,o616 

o,o247 
O, 0111 

0,0072 

I~6rner 

In  %% 
v. normal Gesehmaek 

lOO,O s tark  b i t te r  
13,6 b i t te r  
5,4 b i t te r  

2,2 Spur b i t te r  
0,9 n i c h t  b i t ter  
0,6 n i c h e  bi t ter  

Lupinus luteus-Bli~tter (Tabelle 13). Der  Ge- 
s amta lka lo idgeha l t  ill der  T rockensubs t anz  der  
Bl~itter ist  bei  normalen  b i t t e r en  Lup inen  e twa  
20% ger inger  als der  der  K6rner .  Der  Gesamt-  
a lka lo idgeha l t  der  drei  bes ten  Neuz/ ich tungen  
l iegt  genau wie der  der  B1/itter un t e r  o , o 3 % .  

Lupinus luteus- (Tabelle 14) Vererbung des ge- 
ringen Alkaloidgehalts der Neuziichtungen. 1929 
wurde  auf  den Gesamta lka lo idgeha l t  n u t  80. 
12.4 .  un te rsuch t .  Dieser  be t rug  o,o18%. 193o 
be t rug  die en t sprechende  Zahl  o,o111%. Der  
Alka lo idgeha l t  der  K6rne r  h a t t e  sich demnach  
1929/3o fast  genau  auf  der  gleichen H6he  
gehal ten.  

BlOtter 

Alkaloid I In  % % 
% Iv. normal 

o,9816 ioo,o 
o,o772 7,9 

0,0010 0, I 

0 ,0290  2,9 

Geschmack 

s tark  b i t ter  
wenig bi t ter  
Spur b i t ter  

n i c h t b i t ter  
n i c h t b i t ter  
n i c h t  b i t ter  

KSrner  o ,o1%.  415 konn te  wegen Mater ia l -  
mange l  noch n ich t  g rav imet r i sch  auf  ihren 
Alka lo idgeha l t  un te r such t  werden.  

Lupinus angusti/olius-Bli~tter (Tabelle 15). Der  
Alka lo idgeha l t  in der  Trockensubs tanz  der  Bl~it- 
te r  betr~igt bei  normalen  b i t t e r en  b lauen  Lu-  
pinen e twa  80 % des Alka lo idgeha l t s  der  K6rner .  
In t e re s san t  s ind die Zahlen  der  Neuzt ich tungen  
416, bei  der  sich dieses Verh~iltnis wesent l ich 
verschoben ha t .  S t a t t  80 % bet r / ig t  der  Alka lo id-  
geha l t  der  B1/itter bei  416 nur  e twa 20% des 
Alka lo idgeha l t s  der  K6rner .  Diese Ersche inung  
wird  du tch  die Geschmacksprobe  5est~itigt.  
W~ihrend die Kb'rner von 416 s t a rk  bitter 

Tabelle 14 . Lupinus luteus. V e r g l e i c h e n d e  U n t e r s u c h u n g e n  f i b e r  d e l l  A l k a l o i d g e h a l t  
u n d  d e n  G e s c b m a c k  d e r  , , N o r m a l e n "  u n d  d e r  N e u z t i c h t u n g  80. 12. 4. (1928) i n  d e l l  

J a h r e n  1929/3 o. 

1929 Lupinus luteus 
Alkaloid I In  % % t K6rner 

o /  ,o Iv. normall 

Lupinus luteus normal . . . . . . . . . .  o.8660 ioo,o 

Neuziichtung 80.12.4.  (1928) . .. o,o18o 2,0 

193o 

Alkaloid In % % 
Geschmack ] g v. normal Geschmack 

s tark  bitter.  I ,I486 ioo,o / s tark  b i t ter  
/ 

n i c h t  b i t te r  O,Olii  o,9 I n i c h t  b i t ter  

Tabelle 15 . Lupinus angustifolius. A l k a l o i d g e h a l t  d e r  t ~ 6 r n e r  u n d  B l g t t e r ,  r e l a t i v e r  
A l k a l o i d g e h a l t  d e r  N e u z f i c h t u n g e n  d e s  K.W.- I .  f Z .  i r a  V e r g l e i e h  zu  , ,Normalen"  

u n d  G e s c h m a c k  d e r  , , N o r m a l e n "  u n d  d e r  N e u z f i c h t u n g e n .  

Lupinus anguslifolius 

Lupinus angustifolius normal . . . .  
Neuziichtung 416 (1929) . . . . . . . .  
Neuzfichtung 414 (1929) 
Neuztichtung 413 (1929) . . . . . . . .  
Neuzfichtung 412 (1929) . . . . . . . .  

Neuzfichtung 411 (1929) . . . . . . . .  
Neuzfichtung 415 (1929) . . . . . . . .  

K6rner 

AlkalOid ! In  % % 
% I v. normal 

o,6348 lOO,O 
0,5258 82,8 
0,5087 80,2 
0,5045 79,4 
0,4837 76,1 

O,OLO 5 1,6 

Lupinus angusti/olius-K&ner (Tabelle 15). 
Von Lupinus angusti/olius l iegen Ergebnisse  nur  
aus der  E r n t e  193o vor.  Be im bes ten  S t a m m  
411 be t r / ig t  der  Gesamta lka lo idgeha l t  der  

Geschmack 

s tark  bi t ter  
s tark  b i t ter  
s tark  bi t ter  
s tark b i t ter  
s tark  b i t ter  

n i c h t b i t te r  
n i c h t b i t ter  

Bl~itter 

Alk~aloid 
go 

0,452o 
o, II4O 

0 ,0004  

In %% 
v. norma: 

1OO,O 
25,2 

O,I 

Geschmack 

s tark  b i t ter  
wenig bi t ter  
wenig b i t te r  
wenig bi t ter  
wenig b i t te r  

n i c h t b i t ter  
n i c h t b i t ter  

schmecken,  sct imecken die Bliitter dieser Neu-  
z i ich tung  nur  wenig bitter. 

Zusammenfas send  k a n n  bezt ig l ich  des Alka -  
lo idgehal ts  yon  :Lupinus angusti/olius gesagt  
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werden,  dab  auch hier  genau  wie bei  Lupinus 
luteus Rassen  m i t  sehr  versch ieden  h o h e m  
Alka lo idgeha l t  vo rhanden  sind. 

D e r  G e s a m t a l k a l o i d g e h a l t  v o n  
N o r m a l e n ,  v a n  E n t b i t t e r t e n  u n d  y o n  

u n s e r e n  N e u z f i c h t u n g e n .  

U m  ein Ur te i l  fiber die re la t ive  H6he  des 
Alka lo idgeha l t s  unserer  Neuzf ichtung zu ge- 
winnen,  habe  ich in Tabe l le  16 und  graphische  
Dars te l lung  Abb.  8 Alka lo idun te r suchungen  ver-  
schiedener  Autoren ,  die sie m i t  e n t b i t t e r t e n  und  
u n e n t b i t t e r t e n  Lupinen  vo rgenommen  haben,  
zusammenges te l l t .  Der  durchschni t t l i che  A1- 
ka lo idgeha l t  yon  n ich t  e n t b i t t e r t e n  gelben Lu-  
p inen  bet r / ig t  o,8135%. Von Lupinus angusti- 
/olius a,292o%. Der  Durchschn i t t sgeha l t  der  
e n t b i t t e r t e n  Lup inen  0,0756%. Die bes ten  en t :  
b i t t e r t e n  Lup inen  weisen einen Alka lo idgeha l t  
van  o , a i  und  0,29% auf. Diese beiden le tz ten  
Zahlen  s ind a b e t  im Vergleich zum Dureh-  
schn i t t sa lka lo idgeha l t  der  e n t b i t t e r t e n  Lup inen  

ausnahmsweise  niedrig.  W e n n  m a n  den Alka -  
lo idgehal t  der  Neuzf ichtungen mi t  dem Alka lo id-  
gehal t  der  e n t b i t t e r t e n  Lup inen  vergle icht ,  so 
l iegt  dieser  bei  unseren zwei bes ten  Neuzfich- 
tungen  wesent l ich un te r  dem yon  normalen ,  
e n t b i t t e r t e n  Lupinen.  

I m  AnschluB an diese verg le ichenden Unte r -  
suchungen m6ch te  ich einen Varschlag  machen .  
PETRI 1 h a t  ffir T a b a k  Grenzwer te  festgelegt ,  
un t e r  denen T a b a k  als ,,nicotinarm" bzw. ,,nico- 
tin/tel" zu gel ten  ha t .  Ich  m6chte  ffir Lup inen  
~hnliche Grenzwer te  vorsehlagen,  und  zwar  
m6ch te  ich Lup inen  von e inem Alka l a idgeha l t  
yon  0,05% als a lka lo ida rm und  un te r  0,025 % 
als a lkaloidfre i  bezeichnen.  

Lupinus luteus. Gesamt- und Eiwei/3sticksto[/- 
gehalt (Rob- und ReinlSrotein ). (Tabelle  17). Der  
Gesamts t i cks t0 f f  unserer  Neuzf ichtungen l iegt  
tei lweise unter ,  teilweise fiber dem der  normalen  
Lupinen .  

z PETRI, W. :  Z. Unters. Lebensmit tel  6o, 123 
(1930). 

Tabelle 16. Lupinus luteus und Lupinus angusaifolius. 

V e r g l e i c h e n d e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  f i b e r  d e n  r e l a t i v e n  u n d  a b s o l u t e n  A l k a l o i d -  
g e h a l t  , , N o r m a l e r "  u n d  nach v e r s c h i e d e n e n  V e r f a h r e n  e n t b i t t e r t e r  L u p i n e n .  

E. Parow i : Lupinus tuteus. Nicht en tb i t te r t  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Entb i t te rung nach Kellner-L6hnert  . . . . . . . . . .  

. . . .  Backhaus . . . . . . . . . . . . .  

. . . .  Bergell . . . . . . . . . . . . . .  

. . . .  Thoms . . . . . . . . . . . . . . . .  

C. Brahm ~ : Lupinus angustifolius. Nicht en tb i t te r t  . . . . . . . . . . . . .  
Ausgangsstoffe ffir Entbit terungsversuche.  E n t b i t t e r t  . 
Entb i t te rung  nach Kellner-L6hnert  . . . . . . . . . .  

,, Bergell . . . . . . . . . . . . . .  
Thoms . . . . . . . . . . . . .  , . 

,, ,, t3ackhaus . . . . . . . . . . . . . .  

M. Gerlach u. Lfickea: Entbi t te rung nach Kellner . . . . . . . . . . . . . . .  
Backhaus . . . . . . . . . . . . . .  
Bergell . . . . . . . . . . . . . . .  
Thoms . . . . . . . . . . . . . . .  

Schuftan *: Entbi t te r tes  Qualit~tsmehl yon Lupinen (Schlagkreuz- 
mfihlen -Verarbeitung) . . . . . . . . . . . . . .  

Lupinus luteus, nicht  entbi t ter t ,  Durchschnit t  . . . . . . . . . .  

Lupinus angustifolius, nicht  entbi t ter t ,  Durchschnit t  . . . . . . .  

Lupinen entbi t te r t  nach verschiedenen Entbi t terungsverfahren 
Durchschnit t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Alkaloid in ~ % 
vort 

% normal 

0,779 
0, II0 

0,065 
0,045 
0,039 

0,292 
0,848 
0, II0 

0,045 
o,o39 
0,065 

O,152 
o, I74 
O, IO2 
0,029 

0,0105 

O,8135 

0 ,2920  

0,0756 

IO0,O 

14,I 
8,3 
5,8 
5,o 

IOO,O 
13,o 

5,3 
4,6 
7,7 

17,9 
20,5 
I2,O 

3,4 

1,2, 

IOO,O 

9,3 

1 PAROW, E. :  Z. Spifitusind. 44, 265 (1921). - -  Chem. Zentralbl.  4, 1~176 (1921). 
2 BRAma, C.: Z. angew. Chem. I922 , 45--48, 35- - -  Chem. Zentralbl.  2, 586 (1922). 
a GERLACIt, lVI., U. Lf2CKE: Landw. Zig 4 o, 437 (1921). 

ScI~:i~T3-x, nach Voss, H. :  Z. Spiritusind. 44, 289 ( I 9 2 I ) . -  Chem, Zentralbl.  4, 11~ (I921). 
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Tabelle I7- 
R o h - u n d  R e i n p r o t e i n s t i c k s t o f f g e h a l t .  

Lupinus 
luteus 

Lupinus luteus 
normal 

Neuztichtung 
D , + +  

Neuzfichtung 
630.13 . 2. 

Neuzfichtung 
8.3.2. 

Neuzfichtung 
lO2.8.5. 

Neuztichtnng 
8o, 12. 4. 

i 

O m  

7,4242 40,8333 

6,9515 38,2331 

7 '2316 39,774 ~ 

6,9865 38,4257 

6'934 c 38,i368 

7 '5818 ]41,7oo ! 

Die beste Sorte ist in dieser 
Beziehung 80.12.4., deren Ge_ 
samtstickstoffgehalt etwa I% 
fiber dem der normalen liegt. 
8.3.2.  ist yon dem Vergleich 
auszusehalten, weil diese Sorte 
eine relativ hohe Stickstoff- 
dfingung erhalten hat und da- 
durch unter anderen Wachs- 
tumsbedingungen wie die fibri- 
gen St~mme gestanden 5at. Die 
Ergebnisse zeigen, dab eine Ver- 
ringerung des Gesamtalkaloid- 
gehalts keine Verringerung des 
Gesamtstiekstoffgehalts nach 
sich ziehen muB. Es scheint 
Vielmehr so zu sein, da~3 es so- 
wohl unter den alkaloidreichen 
als auch unter den alkaloid- 
armen stickstoffreiche und stick- 
stoffarme Typen geben kann. 

Genau wie mit dem Gesamt- 
stickstoffgehalt verh~ilt es sich 
mit dem Reinproteinstickstoff- 
gehalt. Die eiweil3reichste Neu- 
ztichtung ist 8o. 12.4. Ihr Rein- 
proteinstiekstoffgehalt ist ge- 
nau so hoch wie der der nor- 
malen.Auch hier. gibt es alka- 
loidarme, reinproteinstiekstoff- 
reiehe und reinproteinstickstoff- 
arme St~imme. 

t 

6,2196 i 342I~ 

5'617213~ 

6,2198 134'21~ 

# 

%~,el- i 
,~- 

"4 "4 "~ "-4 

nlchlen/dl~'Pr 

E r g e b n i s s e  der  G e s c h m a c k s b e s t i m m u n g  
durch  den Menschen.  

Lupinus luteus (Tabelle 13). Absolut frei von 
jedem bitteren Geschmack sind die St~imme 
80.12.4. und lO2.8.5., und zwar sowohl die 
K6rner als auch die BlOtter. 8.3.2.  ist Ilicht 
bitter im Blatt, weist aber ganz geringe Spuren 
yon Bitterkeit in den K6rnern auf. 

Lupinus angusti/olius (Tabelle 15). Lupinus 
angusti[olius-Neuzfichtungen 411, 415 sind so- 
wohl als K6rner als auch als B1/itter nicht bitter. 
Die Neuziichtungen 412, 413, 414 und 416 sind 
als KSrner stark bitter, als Bl~itter nur wenig 
bitter. Man vergleiche auf der Tabetle die Ge- 
schmacksfeststellungen mit dem Alkaloidgehalt. 

B e s t i m m u n g e n  des G e s c h m a c k s  d u t c h  
den T ie rve r such .  

�9 Lupinus luteus Tabelle 18, 19, graphische Dar- 
stellung Abb. 9 u. IO. Um den Beweis daffir zu 

~ ~.. ~ ~  

.% -% .% -% .% 

~rltbiY/~nt NeuzgJbhhn~en s 

Abb. 8. Lupinus luteus und Lupinz, s angustifolius. 
Vergleichende graphisehe Zusammenstellung des Alkaloidgehaltes der ,,Normalen", der 

~ntbi t ter ten und der Neuzficht~ngen des K.W.-I.  f. Z. Mtincheberg i. d. M. 
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Tabelle 18. 
F t i t t  e r u n g s v e r s u c h m i t :  M e e r s c h w e i n c h e n .  T X g l i c h  a u f g e n o m m e n e  F u t t e r m e n g e n .  

Futter 

l 

09 �9 

Gerste 181o 
1945 

Hafer 4002 
4003 
4004 
4005 

rill 4006 
4007 
4008 
4009 
4OlO 
1813 
18i 4 
1946 
1947 

Neu- sll 1942 
zfichtung 

8.3- 2. 1943 

Gerste - -  H a f e r . .  
Lupi~cus luMus 

bitter . . . . . .  
Neuztichtung 8.3.2. 

r 

o'0 

I.  
Tag 

2,5 
12,o 
I5,O 

4,0 
8,0 

7,o 

8,0 

5,0 
I,O 

O,O 

I,O 

O,O 

O,O 

1,5 
O,O 

2. 
Tag 

8,0 

IO,O 

17,o 
n , o  
8,0 
8,0 

IO,0 

5,0 
O,O 

I,O 

O,O 

OjO 

7,5 
4,5 
0,5 

14,5 14,5 16,5 
5,0 15,o 2o,o 

18,o 18,o 16,o 
16,o 16,o 17,o 
IO,O II,O I4,O 
9,0 II,O 16,o 

IO,O IO,O I2,O 

I I ,O  I I , O  IO, O 

3,0 5,0 6,0 
1,0 O,0 O,O 

3,0 6,0 6,0 
4,5 7,5 6,0 
7,5 ~5 7,5 
I,O 

O,O I,  5 2,0 

6. 
Tag 

20,0 

IO,O 

18,o 
17,o 
15,o 
17,o 

12,O 

9,0 
6,0 

6,0 
6,0 
5,5 
O,O 

6,5 

20,0 
35,0 
13,0 
16,O 
12~0 

II,O 

13,o 
[I ,O 

6,0 

6,0 

6,0 

2,0 

4,0 

Tag 

40,5 
28,0 
17,o 
16,o 
14,O 
I4,O 

12,O 

I0,0 

6,0 

I,O 

9- IO. 
Tag Tag 

35,0 35,0 
23,0 25,5 
14,o 18,o 
16,o 20,0 
17,o I5,o 
IO,O I7,O 

12,o II,O 
n , o  IO, O 

71 

4, o t 

t 

fa 

j~ II,O 

~ ~ I7,O 

8,0 1o,3 

6,5 14,o 

15,o 18,5 
16,5 20,0 

12,O__ I4,2__ 

15,7 { 19,2 

Lup. IVeuzdchfung dd2, 
~ers/e~ NaPer 

.... normule ~Telbe ZUplhen = nil 

t Z 

/ / / - - , .  7 " \ , _  
/ t  - ~  / -  . . . . . .  "~ , ,_  # F ' x  " 

. J /  ~ - - - ~ , [  i -  I - " , ' - - ' , , _ _ _ _  i i  k 

I J . . . .  
I 

- - J i - - f = , < - - 4  r . . . .  

--~, . ,  x , . -  1. ;' / 4010/'///. J i / \ ' ' ~  

,/__f-~ ~-t x.1r 
. ~ 6 n / /  u ' - t  ~'Yr 7n 

d * 5 8 7 d 9 ~0 ~4 Cd Id I#  
Ta~ze 

Abb. 9. F~tterungsversuch mit Mecrschweinchen. 
T&glich angenommene ~'uttermengen. 

18,5 
20,0 

16,5 

19,2 

1 

18,o 127'0 24'0 

16,1__ 17,8__ 21, 5_  

21, 7 28,2 125,~ 

27,o 2o,0 

19,1 21, 7 

26, 5 22,0 

//~ter 

I 
11. I 12. 13. 14. 

Tag~Tag Tag Tag 

35,o 4o, o 35,o 35,o 
30,0 30,0 30,0 20,0 
18,o 14,o 12,o 14,o 
19,o 18,o I5,O 20,0 
14,o I6,O 14,o 14,o 
15,o I8,O I9,....~o 18,o 

IO,O IO,O 13,o I2,O~ 
IO,O IO,O 12,O IO,O~ 

30,0 

~ 35,o 25,0 

2L8122_~,6 . . . .  ~ ~o,I 

23,5 [24,0 36,5 27,5 

1 ~ = gestorben. 

erbringen, dab auch bei Tieren die Nicht- 
aufnahme yon Lupinen durch den bitteren 
Geschmack der Mkaloide verursacht sein 
kann, wurden Ftitterungsversuche mit  Meer- 
schweinchen durchgeftihrt. Diese Tiere neh- 
men normale Lupinen nicht ill gentigenden 
Mengen auf, urn davon leben zu k6nnen. Sie 
sterben daher im Laufe yon etwa 3 Wochen. 
Die aufgenommenen Mengen bewegen sieh, 
wie Tabelle 18 zeigt, zwischen o und h6ch- 
stens 13 g. 

Die Aufnahme von Gerste und Hafer  er- 
folgt in Mengen yon durchschnittlich 2o g. 
Das Lebendgewicht bleibt konstant  bzw. die 
Tiere nehmen leicht an Gewicht zu. 

Bei reiner Fiit terung mit  Neuztichtung 
8. 3. 2. lagen die aufgenommenen Mengen 
gleich hoch oder h6her als die yon Gerste 
und Haler. Das Lebendgewicht zeigt eine 
ansteigende Kurve.  Hierdurch ist der Beweis 
daftir erbracht, dab nach Ausschaltung des 
Bitterstoffes Meerschweinchen die Lupinen 
in genfigenden Mengen aufnehmen, um nicht 
nur am Leben zu bleiben, sondern auch ihr 
Lebendgewicht zu erh6hen. 

Erste Gi/tversuche (Tabelle 2o). Lupilcus lu- 
teus. Die Giftversuche konnten in diesem 
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Tabelle 19. F t i t t e r u n g s v e r s u c h  m i t  1 V I e e r s c h w e i n c h e n .  L e b e n d g e w i c h t e .  
I 

Futter I. 3- 4. 5. 6. 7. 8. 9. io. i i .  
Tag Tag Tag iTag  Tag Tag Tag Trig Tag Tag 

I 

�9 

O~ " 

s ~ o  d 

Gerste 181o 
1945 

Haler 4oo2 
4oo3 
4oo4 
4oo5 

nil 4006 
4007 
4008 
4009 
4OlO 
I813 
18I 4 
1946 
I947 

sil 1942 I 
1943 

G e r s t e -  H a l e r . .  
~LupT~us luteus 

bitter . . . . . .  
~Neuzfichtung 8.3,2. 

2 .  

Tag 

315 3oo 
245 243 
230 23 ~ 
I75 i ! 80 
2 2 0  2 2 0  

245 240 

295 290 
2 0 0  2 0 0  

165 16o 
165 145 
I4o 145 
295 290 
3r5 3 ro 
2 9  ~ 2 6 0  

34 ~ 320 

295 275 
315 31o 
238 235 

305 292 

295 
230 
230 
185 
2 2 0  

240 

280 
195 
16o 

~35 
I35 
275 
280 
245 
300 

280 
31o 

233 

295 

295 
225 
23 ~ 
185 
2 2 0  

I 2 4 5  

285 
19o 
155 
125 
13o 
255 
27o 

t 
275 

29o 
325 
233 

3o7 

290 
225 
235 
185 
2 2 0  

240 

280 
18o 
15o 
12o 
I 2 0  

235 
240 

275 

29o 
325 
232 

307 

285 
215 
240 
190 
2 2 0  

240 

280 
17o 
145 
I 2 0  

I15 
2io 
230 

260 

29o 
335 
231 

312 

.265 
215 
235 
195 
2 2 0  

240 

280 
17o 
135 
I 0 0  

285 30O 3OO 
215 215 215 
24O 24O 235 
2OO 20O 200 
2 2 O  2 2 0  2 2 0  

245 245 250 

275 275 270 
17o 165 15o 
115 t 

t - -  
1Io lO5 95 t 
2 0 0  ~ - -  

t __. _ _  

2 2 5  2 1 5  t - -  

305 300 315 315 
34 ~ 345 35 ~ 33 ~ 
228 . . . . .  234 236 236 

322! 322[ 332 322 

12. 13 . .14 . 
Tag Tag 'Tag 

305 31o 31o 31o 
220 220 220 212 
235 240 240 240 
20o 205 205 21o 
2 2 0  2 2 0  2 2 0  225 
250 250 250 ~60 

265 240 25 ~ 25o" 
15o 150 150 150' 

330 33 ~ 332 325 
3601360 35 ~ 35 ~ 
238 241 24I 244 

~ 4 5  - -  - -  - -  345 341 337 

Jah r  genau wie die Fi i t terungsversuche nur  Yl~~ 
in geringem Umfang  durchgeffihrt  werden. 
Aber es sollte doch schon in diesem J a h r  
der Versuch un te rnommen  werden, nicht  nur  
den Beweis zu erbringen, dab die Neuziich- 
tungen auf  Grund ihres geringen AlkaIoid- 

/ -  / 
gehalts besser sehmecken, sondern dab sie ' - ~  / / - -x  / 
auch weniger giftig sind. Man m ug  sich aller- aoo 
dings dariiber im klaren sein, dab es sich bei F ~ ~ - -  . . . . .  - -  . . . .  x.. -"X ,~_ I \ \. "-x ~ --~ 

I "-+ --'\X_ \ ~ P--- 
diesen Untersuchungen nur  um Vorversuche 
im bescheidenen Rahmen  handeln kann. Sie 
k6nnen nur  r ichtunggebend auf die weiteren 
Versuche dieser Art  wirken (Tabelle 2o).. Von 
den mit  normalen Lupinen injizierten M~iusen 
haben alle nach wenigen Minuten Kr~impfe 
bekommen,  und bis auf eine sind sie alle 
innerhalb einer Stunde gestorben. 

Miuse, die mit  gleichem E x t r a k t  der Neu- 
ziichtung 8 . 3 . 2 .  injiziert wurden,  bekamen 
keine Krfimpfe und blieben alle bis auf eine, 
die nach IO8O' starb, am Leben. 

S c h l u B .  

Die Untersuchungsergebnisse des Jahres  
193o/31 befinden sich in einem gewissen An- 
fangsstadium. ]?;in groBer Teil konnte  alas 
Materialmangel nur  unvollst/indig ausgefiihrt 
werden, ein Teil mut3te ganz unterbleiben. Die 
n/ichsten Jahre  werden weiter der Vermehrung 

fO# 

-'~'~ ~ "-~_ 
~-'_~=__~ ~\ 

-"-~__~ ~--'~ qOOSnl/ 

Z up. Ifeupdrhlunj d d 2 
//aPe~ Qerdte 

.... narraole ge/de Lufll)~en =nll. 

l I I I F I I I I I 1 I I 
d d 4" 5 6 7 d 8 40 11 ~2 Id I~ 

~ye 
Abb. zo. 

Ftttterungsversuctl mit  Meerschweincben. Lebendgewichte. 

d82. 

~2 NeUZ. 
d3~. 

Ifafbr 

P ~OTn/Z 
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Nr. 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 
I I  
I 2  

13 
I4 
15 
16 
17 
18 
19 

Tabelle 20. Mguse-Giftversuche. 

Kr~impf(  gestorben Inj. Gew. Extr" I nach nach e c r u  

I,O 8 - 3  . 2 .  i - -  - -  
i , o  8 . 3 . 2 .  
i,o 8.3.2. 
i,o 8.3.2. 
I,O 8.3.2. lO8O' 
I,O 8.3.2. 
I,O 8. 3 . 2 .  
i,o 8.3.2. 
i,o 8.3.2. 

IO' 
iO t 

60 '  

35' 

39; 
37 
13* 
17 ' 
45' 

der Neuziichtungen dienen miissen. Hand in 
Hand mit der Vergr6Berung des Materials 
k6nnen dann im Laufe der Zeit immer umfang- 
reichere Untersuchungen chemischer und physio- 
logischer Art vorgenommen werden. 

In das n~ichstj~ihrige Programm ist die Ziich- 
tung einer alkaloidfreien Lupinus polyphyllus 
aufgenommen. Wenn es gelingt, auch alkaloid- 
freie Lupinus polyphyllus auszulesen, dann sind 
s/imtliche in Deutschland anbauwfirdigen Lupi- 
hen alkaloidfrei. Es w~ire nach den Erfahrungen, 
die wir mit den verschiedenen Lupinen gewonnen 
haben, ein leiehtes, auch andere Lupinenarten 
auf Alkaloidarmut umzuzfiehten. Es hat ftir 
uns aber keinen Wert, wahllos irgendwelche 
Lupinenarten alkaloidfrei zu maehen, weil die 
wirtschaftliche Bedeutung solcher Neuzfich- 
tungen ungewil3 ist. 

Wir k6nnen mit Hilfe unserer Selektions- 
methode nicht nur Lupinen, sondern fast s/imt- 
liche alkaloidhaltigen Pflanzen bezfiglich des 
Alkaloidgehalts z/ichterisch bearbeiten. 

Unsere Arbeiten fiber Tabak haben gezeigt, 
dab es bei Nicotiana tabacum auf zfichterischem 
Wege m6glich ist, den Nicotingehalt des Tabaks 
um etwa 9o% herabzusetzen. Es gibt aber ge- 
rade fiir den Tabak so viele Herstellungsl~inder, 
dab sieh eine individuelle Ziichtung ffir ent- 
spreehende L~inder empfiehlt. AuBer diesen 
beiden Kulturpflanzen gibt es aber sicher, vor 
allem in den Tropen und Subtropen, alkaloid- 
haltige Pflanzen, die durch Herabsetzung ihres 
Alkaloidgehalts zu Kulturpflanzen werden k6nn- 

1 N o r m a l  Lupinus lu/eus b i t t e r .  

ten, und andererseits solche, die wohl schon 
Ktflturpflanzen sind, bei denen aber eine Herab- 
Setzung des Alkaloidgehalts ffir die wirtschaft- 
liche Ausnutzung yon Vorteil sein k6nnte. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  
Die Lupinenneuziichtungen des K.W.-I .  f. Z. 

sind im Jahre 193o weiter vermehrt worden. 
Durch die Art der Vermehrung (weiter Stand- 
raum) ist es m6glich, Lupinen unter giinstigen 
Bedingungen im VerNiltnis i : 5oo zu vermehren. 
Durch die Ungunst der Witterung erzielten wir 
bei der Vermehrung der Lupinus luteus- und 
angustiJotius-Neuziichtungen durchschnittl ich 
nur 15 ~ Samen je Pflanze. 

Die Neuzfichtungen von Lupinus luteus und 
angusti/oIius stammen aus Landsorten der 
Mfincheberger Gegend. 

193o gelang erstmalig die Auffindung yon 
nicht bitteren Lupinus albus. 

Ein Teil dieser Neuzfichtung yon Lupinus 
albus stammt aus sfidfranz6sischem Material, 
ein TeiI aus portugiesischem Material. 

Die Neuzfichtungen yon Lupinus luteus ent- 
halten unter 0,03% Alkaloide in KSrnern und 
in B1/ittern, gegenfiber einem durchschnitt- 
lichen Alkaloidgehalt bei entbitterten Lupinen 
yon o,o7%. Der beste Stamm yon Lupinus 
angusti/olius 411 enthfilt o,o1% Alkaloide. 

Es wird vorgeschlagen, Lupinen mit einem 
Alkaloidgehalt von unter o,o 5 % als alkaloidarm 
und yon unter o,o25% als alkaloidfrei zu be- 
zeichnen. 

Der Gesamtstickstoffgehalt und der Rein- 
proteinstickstoffgehalt sind bei Lupinus luteus 
80.12.4- am h5chsten. Wir besitzen stiekstoff- 
~irmere und stickstoffreichere alkaloidarme Neu- 
zfichtungen. 

Die Neuziichtungen Lupinus luteus 8o. 12.4- 
und Io2 .13 .5 .  und Lupinus angusti/olius 411 
und 415 sind ffir den menschlichen Geschmack 
nicht bitter, sowohl die K6rner als auch die 
Bl~itter. 

Dureh einen Ffitterungsversuch mit Meer- 
sehweinchen wird bewiesen, dab die Tiere die 
Neuzfiehtung 8 .3 .2 .  ebenso gern wie Haler  und 
Gerste aufnehmen. 

Die Giffversuche an M~iusen zeigen, dal3 be- 
zfiglich der Giftigkeit die Neuzfichtungen sieh 
wesentlich yon den normalen bitteren Lupinen 
unterscheiden. Extrakte  yon normalen Lupinen 
wirken in einer bestimmten Konzentration letal. 
Genau so hergestellte Extrakte  aus Neuz/ichtung 
8 .3 .2 .  rufen keinerlei ScNidigungen der Ver- 
suchstiere hervor. 
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Zum Schlul3 se i  darauf hingewiesen, dab es 
zfichterisch m6glich is t ,  den Alkaloidgehalt 
s~imtlicher alkaloidhaltigen Pflanzen zfichterisch 
zn bearbeiten. Ffir Lupinen (Lupinus luteus, 
angusti/olius und albus) und Tabak liegen die 
Beweise bereits vor. 

Die Bearbeitung anderer Pflanzen, seien es 
Kulturpflanzen oder wilde, soll nacheinander in 
Angriff genommen werden. 
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G e n e t i k  d e s  H a f e r s .  
(Sammelreferat.) 
Von H. 1N.mme. 

Es muB vorausgeschickt werden, dab trotz NILSSON-EHLE 1901, ])UFOUR und I)ASSON- 
dem grol3en Formenreichtum der Haler die vlLLEI903, FRUWlRTHI9o7, BOEHMER I9Io, DE- 
genetische Forschung his gegenw~irtig beinahe NAIFFE und SIaODOT (1901, I922 ), ETH~.RIDGE 
ausschlieBlich die 42 chromosomige, tats~ichlich (1916) und andere. In den neuesten Systemen des 
die an Formen reichste Gruppe, berfihrt hat ;  Hafers von THELLUNC (1911, 1922 ) und MAL- 
die i4chromosomige Gruppe ist wenig, die ZEW (193o) spielt die F/irbnng eine unterge- 
28 chromosomige beinahe gar nicht auf ihre gene- ordnete Rolle. Jedenfalls mul3 die ganze 
tische Natur  lain untersucht worden. Das i s t  Variationsbreite der Nuancen zur Sorten- 
insofern verst/indlich, als sich ein genaueres charakteristik herbeigezogen werden, denn ge- 
botanisches Studium dieser 2 Gruppen auf rade die Farbennuancen sind yon den Aul~en- 
die letzte Zeit bezieht (THELLUNG 1927, einflfissen sehr abh~ngig. Die Vererbung der 
MORDVlNKINA 1929, MALZEW 1930 ) und in bezug F~irbung bei Bastarden zwischen Vertretern von 
auf die Kleinformen noch nicht abgeschlossen A. sativa L. ist, yon RIMPAU (1883, 1891 ), 
ist, Andererseits ist die am meisten verbreitete TSCI~ZRMAK (1903) , WII~SON (1907), NORTON 
A. sativa L. auch 42chromosomig, und es war (i9o7) , ROBERTS und F•EEMANN (1908), THat-  
in erster Linie praktisch notwendig und wichtig, SCHER (1913), NILSSON-EHLE (1908/O9), GAINES 
den Charakter der Vererbung seiner Merkmale (1917) , CAPORN (1918), MEUNISSlER (1918), A. E. 
Iestzustellen; auch war es theoretisch von In- V. RICHARDSON (lant PRIDHAM, 1918), SCI~RI- 
teresse, die genetischen Beziehnngen von A. BAUX (1925), MEURMANN (1926) beschrieben 
sativa L. zu den anderen Euavena-Arten, worden. 
hauptsfichlich zu dem ihm verwandten Wild- Die wichtigsten Arbeiten fiber die genetische 
hafer A. /atua L. festzustellen. Daraus folgte, Natur  der Ffirbung, geh6ren NILSSON-EHLE. 
dab die weir graBte Anzahi der bisher erschie- Laut  diesem Autor variiert die F~irbung (ge- 
nenen Arbeiten fiber 42 chromosomige Hafer- nauer deren Nuance) stark in Abh/ingigkeit yon 
bastarde sich auf solche zwischen den Vertre- Aul3eneinflfissen, kann aber im ganzen als kon- 
tern yon A. sativa L. untereinander und dieser stant betrachtet werden. Schwarz ist epista- 
Ietzteren mit A. /alua L. bezieht. Die Ba- tisch fiber braun und grau, grau fiber gelb, gelb 
starde mit den fibrigen 42 chromosomigen fiber well3. Auf Grund yon Epistase konnten ver- 
Hafern sind weitaus nicht ausreichend erforscht, sc'hiedene komplizierte Spaltungserscheinungen 

gedeutet werden: so ergab F 2 in gewissen Kreu- 
V e r e r b u n g  v o n  F~i rbung  de r  G l u m e l t e n .  zungen yon schwarz • g e l b - - 1 2  schwarz: 3 

Bei den Hafern kann eine schwarze, braun- gelb: I weiB (also dihybrid), oder 12 schwarz: 
lich-r6tliche, graue, gelbe urld weige F/irbung der 3 grau: I weig (wenn ein Graufaktor enthalten 
Glumellen unterschieden werden. Verschiedene war). Eine F2-Spaltung in schwarz, grau, gelb, 
Systematiker haben der F~rbung eine verschie- grau-gelb und weiB lieB auf Epistase yon schwarz 
dene taxonomische Bedeutung zugeschrieben, fiber grau und gelb in einem Elter schliel3en (der 
(KOR~ICKEundWERNER1883, ATTERBERC1891 , II war weig). Weitere Untersuchnngen fiber 
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