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fiber Didymella geprtift werden mul3. Ferner 
sollte in gr613tem Umfang eine Selektion inner- 
halb der vorhandenen Sorten versucht werden. 
Es l~iBt sich a priori nieht sagen, ob diese Ar- 
beiten Erfolg haben werden. Solange noch 
keine anderen M6glichkeiten der Bek~impfung 
gefunden sind, wird es n6tig sein, diese beiden 
angedeuteten Richtungen intensiv zu verfolgen, 

da die Verheerungen, die der Tomatenkrebs in 
immer gr613eren Teilen Deutschlands anrichtet, 
auBerordentlich bedrohliche Formen ange- 
nommen haben. 

L i t e r a t u r .  
(i) Li~sAu, O. Fr.: Zur Biologie yon Didymella 

lycopersici, dem Erreger der Tomatenkrebskrank- 
heir. Phytopathol. Z. I, I, 1932 , S. i. 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ffir Zfichtungsforschung, Miincheberg i. Mark.) 

Die im Boden liegenden hartschaligen noch keimf~ihigen Lupinen und ihre 
praktische Bedeutung ffir die Reinhaltung von Lupinen-Zuchtmaterial. 

Von R. v .  S c n g b u s c h .  

Bei der GroBvermehrung der Siil31upinen hat 
es sieh gezeigt, dab man der Reinhaltung der 
Neuzfiehtungen groBe Aufmerksamkeit sehenken 
mul3. Die Gefahr einer Verunreinigung mit 
tremden Sorten ist hier viel gr613er als bei vielen 
anderen Kulturpflanzen, b d  denen man die 
Verunreinigungen erkennen und die Best/inde 
zur geeigneten Zeit s~iubern kann. Bei den Lu- 
pinen ist  dies nieht m6glich, da die bitteren yon 
den sfiBen morphologisch nicht zu unter- 
seheiden sind. 

Die Verunreinigungen k6nnen eintreten: 
I. durch Vermengung bei der Lagerung, 
2, durch den Anbau au/ A'ckern, die noch keim- 

[dhige bittere Lupinen enlhallen, 
3- durch Fremdbefruchtung mit bitteren oder 

stammfremden sfiBen Lupinen. 
In dieser Arbeit sol1 nur die durch die unter 

2 aufgefiihrte Ursache bedingte Verunreinigung 
behandelt werden, 

Hartschalige Lupinen k6nnen jahrelang im 
Boden keimf~ihig bleiben. Solche hartschaligen 
Lupinen gelangen in den Boden durch: 

I. Drillen von hartschaligen Lupinen, die 
nicht alle im Anbaujahr keimen. 

2. Durch Ausfall bei der Ernte. 
3, Durch Lupinenmieten. 
4. Durch Ausfahren yon Lupinenkaff und 

-stroh zu Diingezwecken. 
5. Durch an Wegen wachsende Lupinen. 
Bei der Prfifung der Verseuchung yon einigen 

Institutsschl~gen im Herbst 1932 wurde fol- 
gendermaBen vorgegangen: Es wurde festge- 
stellt (vgl. Tabelle i), wann die Schl~ge zum 
letztenmal Lupinen 1 getragen haben, wie das 

1 Lupinus luteus und Lupi~us anguslifolius wur- 
den in den Versuchsprotoko!len getrennt geftihrt. 
Um die Ubersichtlichkeit zu erh6hen, wurde diese 
Trennung ill der vorliegenden Arbeit nicht be- 
r/icksichtigt. 

Lupinenerntewetter gewesen ist und ob starker 
Ausfall eingetreten ist, was ftir Frtiehte in den 
darauffolgenden Jahren angebaut worden sind 
und ob in den auf den Lupinenanbau folgenden 
Jahren die M6glichkeit bestanden hat, dab 
Lupinen ausreifen konnten, In der Tabelle sind 
die Jahre, in denen bestimmt keine Lupinen reif 
werden konnten, mit * bezeichnet. Ferner ist 
angegeben, wann im Jahr  1932 die letzte Boden- 
bearbeitung durchgeffihrt wurde und wieviel 
Tage demnach bis zum Untersuchungstermin f/ir 
den Aufgang der Lupinen zur Verfiigung standen. 
In Spalte 12 ist die durchschnittliche Zahl der 
je qm aufgelaufenen Lupinen, in Spalte 13 der 
prozentuale Anteil dieser bitteren Lupinen am 
Gesamtbestand angegeben, und zwar unter der 
Annahme, dab bei einer Aussaatst~irke yon 
6o kg/ha etwa 4 ~ StiBlupinen auf dem qm stehen, 
Insgesamt wurden etwa 2 ha untersucht. Auf 
jedem Sehlag wurden mehrere Teilstficke ge- 
prfift und dabei eine sehr gleichm~iBige Verseu- 
chung innerhalb der einzelnen Schlfige festge- 
stellt. 

Bei unserer Fragestellung interessieren die 
Zahlen, mit denen man rechnen mul3, wenn 
mehrere Jahre keine Lupinen angebaut worden 
sind und keine Verseuchung durch Mieten oder 
Ausfahren yon Kaff eintreten konnte. 

I. Ein Teil des Schlages WlTTMACK 1 trug 
1930 Lupinen, w/ihrend der Ernte herrschte 
trockenes Wetter, der Ausfall war entsprechend 
sehr hoch, Auf diesem Schlag wurde 1932 am 
I. September der Wintergerstenzuchtgarten an- 
gelegt. Dabei blieben etwa 25 % der Fl~iche als 
Wege unbestellt. Auf diesen unbestellten F15~- 
chen fanden wir am 6. November, d .h .  nach 

1 Die Schl~tge des Kaiser Wilhelm-Instituts ffir 
Zfichtungsforsehung. Mtincheberg, Mark, sind Ilicht 
numeriert, sondern nach bekannten Genetikern 
und Ziichtern benannt. 
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66 Tagen, 16o3 Lupinen, also 2 ]ahre nach dem 
letzten Lupinenanbau, trotz einj~ihriger Brache, 
1,51 Lupinen je qm. Das wiirde eine 3,77%ige 
Verunreinigung der Stiglupinen ergeben. 

2. Schlag TSCH~-RMAK trug 1930 auf der unter- 
suchten Fl~iche StiBlupinen. Diese wurden vor 
�9 der Aussaat geritzt, so dab sie ann~hernd IOO % ig 
keimten. Die einzelnen Hiilsen wurden vor der 
Vollreife gepfliickt, so dab keine KSrner aus- 
fallen konnten. 83 Tage nach dem Umbruch der 
Gerststoppel fanden wir 1932 auf dem lO4OO qm 
grofien Schlag nur 2 Lupinen. 

3- Ein anderer Teil des Schlages WlTTMACX 
trug 1929 Lupinen. Die Lupinen muBten teil- 
weise grtin gem~iht werden, weil sie auf dem 
tiefliegenden Stiick nicht recht ausreifen wollten. 
Trotzdem bei tier Ernte nur geringe M6glich- 
keiten zum Ausfallen mad Ilartschaligwerden 
bestanden, betrug die Verseuchung auf Teit a 
o,39 Pflanzen je qm, die also zum grSBten Tell 

Tabelle I. U n t e r s u c h u n g e r t  f iber  dell 

Bezeich- 
hung des 1928 
Schlages 

I 2 3 

WITT-  I 
I MACK 

1929 

auf nicht rechtzeitig aufgelaufenes Aussaat- 
material zuriickzuffihren ist. 

Auf dem direkt angrenzenden Teil b fanden 
wir nut o,o6 Pflanzen je qm. Die Z/ihlung wurde 
auf Teil a 8o Tage, auf Teil b 44 Tage nach der 
letzten Bearbeitung durchgeffihrt. Die grol3e 
Differenz zeigt, dab man nur vergleichbare 
Zahlen erh~ilt, wenn den Lupinen ann~hernd 
gleiche Zeiten zum Auflaufen zur Verfiigung 
stehen. Deshalb sollen die Zahlen des Schlages 
WlTTMACK Teil b ftir den Vergleich der einzelnen 
Schlgge unberticksichtigt bleiben. 

4- Schlag KO~L~UT~R hat I928 Lupinen ge- 
tragen. Der Schlag wurde normal geerntet, das 
Erntewetter war trocken, so dab starker Ausfall 
eintrat. Seit 1929 sind auf diesem Schlag un- 
unterbrochen Versuchspflanzen (Antirrhinum, 
Tabak u. a. m.) angebaut worden. Ein Ausreifen 
yon Lupinen auf diesem Schlag war daher nicht 
mSglieh. Wit z~hlten 1,o5 Pflanzen je qm. Trotz 

A u f g a n g  y o n  im B o d e n  b e f i n d l i c h e n  
h a r t s c h a l i g e n  L u p i n e n .  

j~ 

,' Zuletzt ~ 2 i ~2 Verseu-~ der 
': 193 o 1931 1932 be- ~ .~m GrSBe Lupinen Zahl 3 ~  m 2 Aufgang je m a chung ] a r b e i t e t  ~ i:~ ~ <* b.je4Om 2PII" 

5 6 7 8 9 IO I I  12 13 

Brache* I. Sept. 66 

Topi- 
Lu- nambur 

pinen** u. To- 
maten* 

K a r -  
Lu- toffel- 

pinen** Zucht- 
garten* 

lO6O 
16o3 1 ,51  3,77 (4o4 ~ ) 

TSCHER- Ge-  
2 MAK treide* 15. Aug. 83 1o4oo 2 o,oo o, oo 

WITT- Antirrhi- Antirrhi- 
3a MACK Lupinen Roggen* num* num* 15. Aug. 83 253 ioo 0,39 0,97 

WITT - 
3 b MACK 

Antirrhi- Antirrhi- 
Lupinen Roggen* num* hum* 22. Sept. 44 1663 IOO 0,06 o,15 

t(OEL- Lu- Antirrhi- Antirrhi- Antirrhi- Antirrhi- 20.--25. 
hum* num u. 73 4o52 4253 1,o 5 2,62 REUTER pinen** u. a. m.*i Tabak* IlUm* hum* August 

Lupinen Kar- l 
DARWIN vor toifeln Stein- Stein- Xar- " 

1927 u. iVliet- klee* klee* toffeln* 15. Aug. 83 281o - 4oo o,14 o,35 
stelle 

* Sicher keine Lupinen ausgereift. 
** Trockenes Erntevcetter, verbunden mit starkem Ausfall hartschaliger Lupinen. 

3* 
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des um ein Jahr  weiter zurtickliegenden Lupinen- 
anbaues zeigte dieser Schlag, im Vergleich mit 
3 a, wahrscheinlich infolge des trockenen Ernte- 
wetters, eine doppelt so starke Verseuchung. 

5. Schlag DARWIN hat seit 192 7 sicher keine 
Lupinen getragen. 192 9 waren auf einem Ende 
des Schlages Kartoffelmieten. Wahrscheinlich 
ist zum Abdecken dieser Mieten Lupinenstroh 
verwandt worden. In den letzten drei Jahren 
sind auf diesem Schlag bestimmt keine Lupinen 
reif geworden, Die Durchschnittsverseuchung 
des Schlages betrug o,14 Pfianzen je qm. Wahr- 
scheinlich ist diese Zahl noch zu gering, da bei 
der Ernte  des Kartoffelzuchtgartens, der auf 
diesem Schlage angelegt war, ein Teil der nach 
dem 15. August aufgelaufenen Lupinen ver- 
nichtet worden ist. 

Diese Zahlen zeigen, dab nicht die Anzahl der 
auf den Lupinenanbau folgenden Jahre, sondern 
in viel st~irkerem MaBe wohl die H6he des Aus- 
falls in dem betreffenden Jahr  fiir die H6he der 
Verseuchung maJ3gebend ist. In Jahren mit 
trockenem Erntewetter  werden Lupinen hart- 
schalig und fallen leicht aus. Diese beiden Mo- 
mente zusammen ergeben eine sehr starke, 
lang anhaltende Verseuchung (siehe Schlag 
KOELREUTER). 

DaB auch Griindtingungslupinen eine Quelle 

der Verseuchung sein k6nnen, zeigen die Zahlen 
yon 3a. Auf diesem Teil des Schlages WITT- 
MACK wurden die Lupinen unreif geerntet und die 
Verseuchung ist daher wohl auf nicht rechtzeitig 
gekeimtes Saatgut zurtickzufiihren. 

Schlag TSCHERMAI~ zeigt, dab es auch in 
Gegenden mit normalem Lupinenbau Felder 
gibt, die lupinenfrei sind. 

Aus all diesem folgt wohl, dab die Gefahr, die 
yon seiten der im Boden liegenden, noch keim- 
f~ihigen bitteren Lupinen droht, bei der Vermeh- 
rung der Siil31upine nicht unbeachtet bleiben 
darf. Deshalb sollten in allen Gebieten, die fiir 
die Vermehrung yon Stil31upinen in Frage 
kommen, schon jetzt entsprechende Beobach- 
tungen gemacht werden. Eine brauchbare Be- 
stimmung ist wohl nur auf umgebrochenen 
Getreidestoppeln m6glich, da nur hier den 
Lupinen eine geniigend lange Zeit zum Auflaufen 
zur Verfiigung steM. SoUen die Lupinen auf 
Friichte folgen, die erst sp~t das Feld r~umen, so 
miigte die Bestimmung der Verseuchung bereits 
ein Jahr  zuvor  erfolgen. 

Da es gerade in den ersten Anbaujahren der 
SiiBlupinen darauf ankommen wird, das vor- 
handene Material m6glichst einwandfrei zu ver- 
mehren, wird man der hier behandelten Frage 
besondere Aufmerksamkeit schenken m~ssen. 

(Aus dem Institut ffir Grtinlandwirtschaft der Preul3ischen Landwirtschaftlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalten in Landsberg-Warthe.) 

Ist die ,,Wurzelsprogluzerne" eine Weidepflanze? 
Von A. K~nekamlo und U. Lel~mann. 

I]ber das erfolgreiche Beweiden von Luzerne 
im Sinne intensiver Weidewirtschaft sind die 
Meinungen in Deutschland noch sehr geteilt. 
Andererseits ist bekannt, dab in Argentinien 
und Australien groBe Landesteile erst durch die 
Luzerneweide der landwirtschaftlichen Kultur  
erschlossen wurden (I). Bei diesen Vergleichen 
daft man aber die betriebswirtschaftlichen Ver- 
h~ltnisse der verschiedenen L~inder und die da- 
durch bedingten Anspriiche an die Ertrags- 
f/ihigkeit einer Weidefl~iche nicht aus dem Auge 
lassen. 

PaBt man n/imlich das Beweiden der Luzerne 
der M~ihenutzung an, d. h. w~ihlt man sp~iteren 
Auftrieb und gew~ihrt man der Pflanze nach dem 
Abweiden bis zur Zeit der n~iehsten Schnittreife 
wieder v611ige Schonung, so kann man auch in 
Deutschland Luzerne ohne Schaden fiir den 
Pflanzenbestand ,,beweiden" (2). In D~inemark 
ist das Ttidern der Luzernefelder mancherorts 

iiblich, wobei obige Regeln besonders leicht 
befolgt werden kSnnen. 

In L/indern mit hochentwickelter Landwi r t -  
schaft ist eine Weidetechnik, wie sie in Australien 
geiibt wird, jedoch zu kostspielig. Schon 
MATENAERS (3) berichtet aus Amerika, dab bei 
einem Weideversuch auf Luzerne yon einer Kuh 
in der gleichen Zeit beim Weidegang eine Fl~che 
von 3,03 Acres gegentiber o,71 Acres bei Stall- 
ffitterung ben6tigt wurde. 

Es scheint uns jedoch noch keineswegs sicher 
erwiesen, dab z .B.  die argentinische ,,Weide- 
luzerne" wirklich eine so ausgepr~igte Weideform 
ist, wie BECKER (4) sie beschreibt. Auf jeden Fall 
zeigen IO argentinische und uruguayische Weide- 
luzernen, die uns dankenswerterweise Prof. 
A. BOERCER, La Estanzuela, im Friihjahr i932 
vermittelt  hat, nach der erstj~hrigen Ent- 
wicklung keinerlei Neigung, sich durch Aus- 
1/iufer unterirdisch zu verzweigen. Im Vergleich 


