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hSmfig ffir die QualitS~t der Faser von groBer 
Bedeutung. Eramosa-Pf lanzen (siehe Abb. 4) be- 
weisen, dab auch diese Eigenschaft durch nur 
ein Gen weitgehend beeinfluBt werden kann. 
Eramosa-Pf lanzen sind sehr wiichsig, zeigen 
aber gar keine Neigung zur Verzweigung. In 
F 2 wurden 146 normale und 32 eramosa-Pflanzen 
gefunden. Diese ziemlich betr~ichtliche Ab- 
weichung von dem theoretisch zu erwartenden 
Verhgltnis ist wahrscheinlich auf eine geringere 
Keimfghigkeit der eramosa-Samen zurfickzu- 
ffihren. 

Auch die L/inge des Haupttr iebes kann 
zfichterisch yon groBer Bedeutung sein, etwa 
die Wuchsh6he von Zierpflanzen oder die Halm-  
li~nge des Getreides. Abb. 5 zeigt die starke 
Verkfirzung des Haupttr iebes bei nana-Pf lanzen.  
Diese niedrigen Pflanzen sind recht krfiftig und 
in ihrer Fertilit~t v611ig normal. Auch dieser 
enorme Unterschied gegeniiber normalen Pflan- 
zen beruht auf einem einzigen Gen. In einer 
F 2 wurden 26 normale und 13 nana-Pf lanzen 
gefunden. 

Diese Beispiele haben wohl gezeigt, dab unter 
den vielen in den experimentellen Mutations- 
versuchen mit  Ant i r rh inum maius  aufgetretenen 
Formen eine Reihe yon Mutanten nicht nur 
vom genetischen, sondern gerade vom zfichte- 
rischen Standpunkt  aus groBes Interesse ver- 
dienen, da eine ganze: Reihe yon zfichterisch 

wichtigen Eigenschaften durch ein einziges 
Gen auBerordentlich stark beeinflugt werden 
kann. 

Nur an einem genetisch so gut bekannten 
Objekt wie Antirrhinum konn ten  diese Vor- 
versuche der experimentellen Mutationsaus- 
15sung erfolgreich durchgeffihrt werden. Heute 
diirfen wir annehmen, dab man bei den meisten 
Kulturpflanzen ~thnliche Ver~inderungen er- 
halten kann. Augerdem m u g  man annehmen, 
dab best immte Mutanten, die bisher spontan 
nicht aufgetreten sind, auf kfinstlichem Wege 
erzeugt werden k6nnen, wenn mit  gentigend 
grogem Material gearbeitet wird. Als Beispiele 
fiir solche Mutanten, die unbedingt gefunden 
werden miissen, nenne ich nur Formen mit  
nicht platzenden Hiilsen bei den Lupinen oder 
einen autogamen Roggen. Es ist daher zu 
hoffen, dab die in Miincheberg begonnenen 
Mutationsversuche mit  Kulturpflanzen nicht 
nur weitergefiihrt, sondern noch wesentlich aus- 
gedehnt werden. 
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Zur Geschichte der Lupine in Deutschland. 
Von El~sabeth Schternann. 

Im Friihsommer 1933 ist auf der Reichsschau 
der DLG. ,v .  Sengbuschs Mfincheberger Griin- 
futter  Siiglupine" erstmalig zum Kauf ange- 
boten worden. Wie immer Tempo und MaB des 
Erfolges verlaufen wird, mit  dem sich diese 
einem Gedanken BAURS entsprungene Zfichtung 
v. SENGBUSCI~s im K W I  Mtincheberg deutschen 
Boden erobern soil, daran, dab ihre Einffihrung 
in die Landwirtschaft  einen bedeutsamen Ab- 
schnitt in der Geschichte des Lupinenbaues be- 
deuten wird, kann nicht gezweifelt werden. Es 
ist deshalb wohl berechtigt, auf den bisherigen 
Verlauf dieser Geschichte zuriickzublieken, zu- 
mal  an ihrem Anfang der Name des grof3en 
K6nigs steht, dem PreuBen-Deutschland so 
manchen nachhaltigen Impuls  auch auf land- 
wirtschaftlichem Gebiet verdankt.  

Wenn man im preugischen Staa tsarchiv  die 
einschl/igigen Akten durchbl/ittert, so staunt  

man immer aufs neue. mit  welch ganz pers6n- 
lichem Interesse der alte Fritz jeder einzelnen 
Frage nachgegangen ist - -  sei es, dab er sie aus 
eigener Init iative angriff, oder dab sie von auBen 
an ihn herangebraeht wurde wie er nicht 
locker 1/if3t, immer aufs neue nachfragt, ermun- 
tert, tadelt, priift, ob seine Anregungen und An- 
ordnungen befolgt werden , ja schlieBlich selbst 
Versuche und Prfifungen nach eigenen genaue- 
sten Anweisungen durchffihren l~Bt. An kaum 
einem Beispiei ist das so sch6n zu ersehen, wie 
an der Einffihrung der Lupine.  

Die Bemiihungen Friedrichs des Grogen um 
die Landwirtsehaft  sind bereits in den Jahren 
1876 I882 von R. STADELMANN geschildert, 
der die hierauf bezfiglichen Akten publiziert und 
,,Preugens K6nige (Friedrich Wilhelm I., Fried- 
rich II .  und Friedrich Wilhelm II.) in ihrer 
Tatigkeit fiir die Landeskultur"  eingehend ge- 
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wiirdigt hat. Diese drei B~nde mit ihrer fesseln- 
den Schilderung preugischer Kfnigsarbeit sind 
wohl nur wenigen bekannt, wenn auch die 
Hauptlinien der Verdienste Friedrich Wilhelms I. 
und seines groBen Sohnes um die Hebung der 
Landwirtschaft Gemeingut der gebildeten Deut- 
schen sein mBgen. Es sei deshalb erlaubt, die 
zusammenfassenden Worte fiber die Arbeit 
Friedrichs des GroBen, die STADZLMAN~ an den 
Anfang des dritten Bandes setzt, hier wieder- 
zugeben : 

,,Friedrich der GroBe hattie inmitten seiner un- 
geheuren Arbeit Ifir den Staat jene bewunderns- 
werte TS, tigkeit Iiir die Bodenkultur seines Landes 
entwickelt, welche in ihrer Vielseitigkeit und Rast- 
losigkeit, ihrem sorglichen Eingehen auf das Detail 
immer wieder den Eindruek macht, als habe sie 
allein ein langes Leben ausffillen mfissen. Vieles 
hat sich zu diesem Vorgang vereinigt; das Beispiel, 
die 2r ja die unmittelbare Unterweisung 
des landbaukundigen Vaters; die dann erwachte 
Neigung Friedriehs ffir den Ackerbau, innerhalb 
der strengen Auffassung jedweder Pflicht gegen 
den Staat die Wfirdigung des auBerordentliehen 
Einflusses umfassender Pflege der Bodenkultur auf 
die Landwirtschaft; die geniale Beherrschung anch 
dieser Aufgaben. Solch eine Summe yon I{ultur- 
t~ttigkeit vom Throne erscheint fiberhaupt wohl 
ohne Beispiel in der Geschichte." 

Die praktisch-landwirtschaftliche Schulung, 
die Friedrich Wilhelm I. dem Kronprinzen zuerst 
dutch Zuteilung zu Inspektionsreisen, dann 
durch l~'berlassung selbst~ndiger Inspektionen, 
Berichte und Gutachten zuteil werden lieg, 
hatten Friedrich das Auge fiir die Bediirfnisse, 
aber auch f/ir die Schwierigkeiten bei der Bear- 
beitung des heimischen Bodens geBffnet. Vor 
allem war in ihm der Wunsch lebendig geworden, 
die ausgedehnten Strecken mehr oder minder 
unbrauchbaren Sandbodens lohnend nutzbar zu 
machen. Das Suchen nach solchen Kulturen 
hat ihn zeitlebens nicht losgelassen. 

Im April 1779 nun erhielt der KBnig yon einem 
aus Itatien zuriiekkehrenden schlesischen Plan- 
tageinspektor, t~'RANTZ CATENA, einen Brief, der 
einen Bericht fiber den italienischen Lupinenbau 
und seinen Nutzen enth~lt. 

,,Ich habe bei meiner im vergangenen Herbst 
nach Italien getanen Reise, unter anderem auch 
diese Observation gemacht, dab die dortigen 
Felder auf eine mit wenig Nosten zu bestreitende 
Art gedfingt oder bemistet werden kBnnen, und 
zwar durch eine Art von Bohnen, Lupini genannt." 
Es folgt eine Beschreibung der Aussaat in Winter- 
und Sommerkorn. Mannigfaehe Vorteile ver- 
spricht sich der Schreiber nach den Erfahrungen, 
die in Italien mit dieser ~ultur gemacht worden 
sind. Voran steht die M6glichkeit, Dfingung auch 
ohne u zu gewinnen. Bei Wintersaat 
n~mlich ,,wfirfe der Frost oder Schnee, wie das 
Wetter ausfiele, die aufgegangenen Bohnen'sodann 
gleich wieder zu Boden und verfaule sie alsdann 

bis auf die Wurzeln, befruchte den Erdboden und 
dfinge das Land". Weiterhin sei es dadurch m6g- 
lich, Kosten zu sparen und das Vieh zu schonen, 
das sonst zur Anfuhr des Dfingers ben6tigt wiirde. 
Drittens sei die Lupine ffir den Sandboden ge- 
eignet, ,,besonders fiir hohe Felder, welche der 
Trockenheit ausgesetzt sind". 

Auch kfnnte das ,,Holz" zum t3rennen ver- 
wendet werden, w~hrend der Nutzen der groBen 
Samen noch unbekannt sei. Endlich wS~re es mBg- 
lich, ohne Brache auszukommen. Der Sehreiber 
bittet den Kfnig, eine Quantit~tt dieser Bohnen 
kommen und Versuche zum Anbau nach seinen 
Angaben machen zu lassen; n~mlich eine Aussaat 
sofort fiir Samengewinnung, eine zweite mit der 
Wintersaat als Dfingungsversuch. Als Entgelt er- 
bittet er Pension und Provision ffir sich. 

Friedrich griff die Anregung sofort auf; die 
Churm~trkische Kammer wurde (2I. April 1879 ) 
instruiert, ,,den CATENA vorzufordern nnd yon 
den geriihmten Bohnen eine Probe sich vor- 
zeigen zu lassen". Eine Portion yon zwei Metzen 
solle ihm abgekanft und damit ein Versuch in 
S o m m e r - a n d  Winterbestellung durchgeffihrt 
werden. Am 28. Febr. 178o kann die Kammer 
berichten, dab die Anordnung ausgeffihrt ist: 
,,wie wohl wit gleich anfangs daffir halten, dab 
solehes keine andere, als die in nnserem Lande 
unter dem Namen Jel~ngejelieber sehr wohl 
bekannte Frucht sei". 

Diese Bemerkung weist darauf hin, dab die 
Lupine als Zierpflanze bereits bekannt war. 
Befragt man hieriiber die alten Kr~iuterbiicher 
des 16. und I7. Jahrhunderts, so findet man in 
der Tat die Lupine unter den Gartengewichsen 
verzeichnet und gelegentlich abgebildet, so bei 
BocK, Fucns  und DODONiUs. Meist wird sie 
als offizineH beschrieben, vielfach auch nur als 
Zierpflanze. TABERNAEMONTANUS Z. B. gibt an 
(1687), dab die gelbe Lupine ihres liebliehen Ge- 
ruches wegen an vielen Often Spanisehes Gelbes 
Veiel genannt werde. ~hnliche Angaben finden 
sich auch in den sog. , ,Hausvitern" des 18. Jahr- 
hunderts. Wie KNAPP nachgewiesen hat, gehen 
alle Angaben fiber feldmiiBigen Anbau oder fiber 
Verwendung als menschliche Nahrung auf antike 
oder italienische Quellen zuriick. Lupinus und 
zwar vor allem i .  albus ist im ganzen Mittel- 
meergebiet eine uralte Kultur, wurde aber vor 
der Zeit Friedrichs des GroBen n6rdlich der 
Alpen nirgends feldm/iBig g e b a u t .  Zu Lupinus 
albus geh6rt auch die yon CATE~A aus Italien 
mitgebrachte Saat. 

Die ersten Versuche, fiber welche die Kammer 
berichtet, wurden durch die Beamten BOTOW in 
Stahnsdorf und GLEIM in Nauen Und gleich- 
zeitig in verschiedenen Privatg~irten der Be- 
amten auf bestem Boden durchgefiihrt. GLEIM 
fiel die un~ollst/indige Keimung auf; und ,,die 
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so aufgegangen, sind mehrentei ls  ver t rocknet ,  
so dab die Saat  kaum wiedergewonnen wurde".  
Die Stahnsdorfer  Saat  ist n icht  zur Reife ge- 
kommen,  und  die auf gu tem Gar tenboden ges/iten 
wurden  etwa einen ZoI1 hoch, um d a n n  nicht  
weiterzuwachsen. Das Ergebnis  war als0 n icht  
sehr ermut igend,  und  die X a m m e r  ,,hielt dafiir, 
dab Erbsen  und  Wicken  viel besser diingen, da 
sie sich weiter ausbrei ten und  durch ihre F/iulnis 
den Acker beffuchten.  Das Stroh sei zu s ta rk ;  
es werde n icht  gefressen, g~ibe auch keine gute 
Streu und  wenn ve rb rann t ,  wenig Asche". 
Daher  mtisse m a n  zu dem Schlul3 kommen,  dab 
,,die Lupine nicht  auf unserem Lande anwendbar  
sei." U m  ihre Meinung zu stii tzen, verweist die 
K a m m e r  auf eine beigefiigte Dars te l lung in 
M/illers G/irtnerlexikon, wonach die Lupine  wohl 
in Frankre ich  u n d  I tal ien,  aber  n icht  in unserem 
Kl ima  gedeihe. Diese h6chst  ablehnende Hal-  
tung  ist symptomat i sch  fiir die s tarken pers6n- 
lichen Widerst/ inde, mi t  denen der a r e  Fr i tz  bei 
der Einff ihrung der Lupine  zei• seines Lebens 
zu k~impfen gehabt  hat.  Es konnte  ihn n icht  
beirren!  E r  l~tgt v ie lmehr  neuen  Samen aus 
Tur in  und  Roveredo kommen,  l~iBt die Versuche 
wiederholen u n d  fordert weitere Berichte ein. 
Aus dem Fr / ih jahr  178I liegen zwei Kab ine t t s -  
o rders  an den Minister MICHAELIS vor, welche 
sich mi t  dieser Frage befassen u n d  nach  Stil  und  
Inha l t  eine so pers6nliche Note tragen,  dab m a n  
g lauben  m6chte,  der K6nig  habe sie selbst ge- 
schrieben. Nach freundlicher  Auskunf t  yon 
Her rn  Archivra t  Dr. POSTER t kehr t  dieser sehr 
pers6nliche Stil bei einer ganzen Reihe yon 
Kabine t t sorders  wieder, yon  derselben H a n d -  
sehrift  geschrieben. Sie s t ammen  also wohl aus 
der Feder  eines bes t immten  Kanzleisekret/irs,  der 
offenbar un te r  s tarkem pers6nlichem Eindruck ,  
begabt  mi t  einem guten  Ged/ichtnis, die Worte  
des K6nigs genau wiederzugeben vermochte.  
Ich k a n n  mir  n icht  versagen, diese beiden reiz- 
vollen Schriffst/icke hier im Wor t l au t  wiederzu- 
geben : 

,,Mein lieber ]?;tats-Minister Michaelis. Dieses 
Jahr bezahle Ich alles ab, was yon Meliorations 
aufgesetzt gewesen, vor die Chur-Mark: dann habt  
Ihr ein project, yon mehreren Verbesserungen, die 
hier noch zu machen sind, yon 6oo/m tal., darauf 
werde Ich das Jahr noch 5 ~ Taler bezahlen, nach- 
dem Ich sehe, wie Ich mit  Meinen Sachen stehe, 
weml keine Wasser Sch~tden und Unglricksf~Ule 
vorkommen: Wornach Ihr  Euch also zu achten 
habt. Sodann mache Ich Euch vorldufig bekannt, 
dab Ich einen Samen, m~hmens Lupin, aus Italien 
kommen lasse, daraus wdchst ein Kraut, yon drth 

Dem ich Irir gfitige Unterstt i tzung bei der 
Arbeit im Staatsarchiv meinen besten Dank aus- 
spreche. 

ohngefehr wie Erbsen, das erste Jahr ist es damit 
weiter n~chts das andere Jahr denn, wird das land 
nlit  saint dem iKraut und allen was drin ist, um- 
gepfli~get, und das pr/itendiren sie in Italien, dab 
das eben so gut und fett seyn soll, wie der Dringer: 
YVenn wir nun  yon dem 5. und 6. J~hrigen Lande 
nehmen, und diesen Saamen da rin s~ien, blos 
umgepfltiget, ohne allen Dtinger, und wenn das in 
solchem Lande geschehen, dann wollen wir Zwey 
Proben machen, und auf dem einen Fleck davon 
Roggen und Gersten s~ien, um zu sehen, was es 
tragen wird, und. wird mit der Zeit, das allgemeiner 
zu machen : In  dem Zweiten Fleck yon diesem Lande 
soll denn Luzerne ges~et werden, um zu sehen, ob 
man auf die Arth kann artificielle Wiesen maehen: 
Diese beyde Proben erspahren uns den Dtinger, 
nnd reussieret das, im kleinen, so kann das auch 
im groBen gebraucht werden, und dadurch wird 
man es so weit bringen k6nnen, dab wir lauter 
drey J~hriges Land kriegen, oder man kann auch 
mehr Leute ansetzen: Wie es sich wird zum ersten 
schicken, das wotIen Wir damn sehe~,: So balde Ich 
diesen Samen aus Italien kriege, werde Ich solchen 
Euch zuschicken, dab Ihr mit  selbigem, die Ver- 
suche, dieser Meiner Intent ion gem~B, machen 
k6nnt :  Ieh bin ribrigens Euer wohlaffectionirter 
K6nig. Friedrich. Potsdam den 17. Februar 1781. 

U n d  am 21. M~irz 178I heigt  es: 

,,Wegen des Lupins kommt es darauf an, zum 
ersten, dass man weiss, wie es in Italien gemacht 
wird. NXmlich das Land, das nur  schlechtes Sand- 
land sein muB, wird einmal umgepflrigt und nicht 
gemistet, dann wird der Lupin darein ges~iet; 
daraus w~tchst dann ein Kraut, ohngef~hr wie von 
Erbsen, das zeng ist jedoch nichts nutze, weder 
zum essen noch vor das Vieh, sondern wenn es 
reif ist, schneider man es ab und l~Bt es auf dem- 
selben Fleck Iiegen und verfaulen; hier muf3 man 
es l~inger liegen lassen, dab es recht verfaulet, denn 
umso besser dtingt es dann das Feld. Z u m  andern, 
wenn es dann verfaulet ist, das Kraut, so wird 
solches das andere Jahr wieder untergepfliigt und 
das gibt dem Land den Dtinger. Wenn denn dieses 
Kraut  verfault und untergepflrigt ist, so wird das 
Land bes~tet und  trS, gt das denn auch gut. Nun 
ist meine Idee, dab wit das 4 und 5 j~thrige Land 
dazu gebrauchen wollen, und um den Nutzen davon 
zn sehen, wollen wir zwei Proben auf solchen mit  
Lupin gedtingten Land machen: auf eine Art, dass 
wir Roggen, Gerste und Haler darin s~ten, und auf 
die andere Art, dass wit das mit  Luzerne probieren, 
damit  wir sehen, wie solches am besten gerXt. 
Ich trage Euch demnach auf, diese Versuche auf 
dem schlechten Landboden bei Wilmersdorf zn 
machen und auf kleinen Stricken nebeneinander, 
eines mit  Roggen, eines m i t  Gerste, eines mit  
Hafer, nnd eines mit Luzerne zu bes~en, dab man 
denn daraus sehen kalm, welches das beste und 
ertr~iglichste ist und welches am besten fort- 
kommt. Ihr mtiBt also allen Fleiss und Mrihe auf 
dieses Probieren wenden, damit man den Nutzen 
davon recht gewahr werden kann. Friedrieh." 

Die Churmfirkische K a m m e r  erhielt darauf  
7 Berliner Metzen Samen zur Durchf t ihrung der 
Versuche i ibersandt  un te r  Hinweis  auf: die in 
Abschrif t  beigeftigte Order yore 17. Febr. ,  mi t  
den folgenden Zus/i tzen: 
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(5.4- 1781) ,,Und damit die Versuche nicht so 
obenhin gemacht werden m6gen, so sollt Ihr, der 
Kammerdirektor yon Mauschwitz, die Haupt- 
Direktion darfiber ffihren und sollt yon Zei~: zu 
Zeit an Oft und Stelle nachsehen, wie alles genau 
befolget werde; welches denn auch abseiten un- 
seres General-Directorii geschehen wird. Vorl dem 
Erfolge wollen wir demn~chst Euren um- 
stgndlichen Berieht erwarten. Friedrich." 

Inzwischen hat der K6nig weitere Auskiinfte 
fiber die Lupine einholen lassen - -  Auszfige und 
Abschriften sind den Orders beigelegt. Es ist 
dies ein , ,Extrait  du dictionaire oeconomique de 
Chomel Amsterdam 1732", ein Auszug aus 
,,Mtillers G~irtnerlexikon Ntirnberg 1772" und 
ein Hinweis auf ,,Volkmans 0konomisches 
Lexikon Leipzig 178o", worin fiber den Anbau in 
Italien, Spanien und Frankreich, fiber Verwen- 
dung als Griindtinger und als Fut ter  berichtet 
wird. Der K6nig l~il3t sie der Kammer durch 
den Minister ZSCHOCK zustellen, ,,damit Ihr yon 
den Eigenschaften dieses Euch mittels Rescripts 
vom 5. d. Mts. fibersandten Lupinsamens und 
inwiefern derselbe unserer allerhSchsten Inten- 
tion gemaB zur Diingung des schlechten Sand- 
tandes gebraucht werden k6nne, soviel mSgtich 
eine genaue Kenntnis erhalten m6get." 

Die Frage mug den K6nig sehr intensiv be- 
sch/iftigt haben - -  er will fortlaufend fiber den 
Gang der Versuehe unterrichtet sein, interessiert 
sich Itir alle Einzelheiten und greift anordnend 
und ermahnend ein. ,,Es mag aber wohl die 
Ursache sein, dab damit nicht ordentlich zu 
Werke gegangen ist,', schreibt er spiiter 
einmal (4. Aug. 1782 ). Veranlal3t durch den 
Bericht aus Frankreich ordnet er neue Ver- 
suche in klimatisch giinstiger gelegenen Orten, 
Sch6neberg und anderen an. (25. April.) Da 
die Samen dort gut keimen, wird der Kammer 
auf ihren Bericht erneute Sorgfalt anempfohlen. 
(I5. Mai 1881.) Eine Anfrage vom Amt Miihlen- 
hoff, ob die Saat reif oder gfiin zu schneiden ist, 
ob die Pflanzen gleich oder nach dem Hocken 
einzupflfigen .sind, wird durch den Kammer- 
direktor v. MAUSCI~WITZ dem K6nig selbst zur 
Entscheidung vorgelegt. Er  antwortet  (27. Aug. 
1781): ,,dab die Lupinenbohnen jetzt, da sie 
noch grfin und mit S~ften versehen sind, z. T. 
abzuschneiden, und die H~ilfte davon sogleich, 
die andere Hiilfte aber, nachdem solche einige 
Zeit der Witterung ausgesetzt gewesen, umzu- 
pfltigen sei". Auch der Professorius und Bota- 
nicus des botanischen Gartens zu Berlin 
GLEDITSCH wird als Gutachter zugezogen. Er  
urteilt:  dab die Lupine zwar ebensoviel 
Dfingungsteile als die hiesigen Wicken, Erbsen 
und Buchweizen liefere, dab sie aber wegen ihrer 

auBerordentlichen Bitterkeit bei der Viehfutte- 
rung nicht wie jene zu gebrauchen sei. Darauf- 
hin wird der Gedanke erwogen, die Samen 
irgendwie zu entbittern - -  ,,so wiirden die Be- 
wohner von Sch6neberg die Lupine eher an- 
bauen". Der Leiter der Sch6neberger Versuche, 
Finanzrat GROTtIE, erbittet  daraufhin einen 
halbert Scheffel Samen ffir Versuche, ffigt abet 
hinzu, dab die Arbeitsl6hne daffir wohl vergiitet 
werden mfil3ten. Friedrieh willigt ein, obgleich 
er sich nicht viel yon dem Versuch verspricht. 
Doch greift er 1783 den Gedanken noch einmal 
auf und empfiehlt Entbit terung nach italieni- 
schem Muster zu versuchen. 

Dagegen schienen die Versuehe in Hinsicht 
der Dfingung des sandigen Bodens dem K6nig 
Erfolg versprechend genug, um sie in gr613erem 
MaBstabe fortzusetzen, woffir 1782 sandige 
Striche der ~mter  C6penick, Ffirstenwalde, 
Stahnsdorf, Mfihlenbeck, Beeskow, Mfihlenhoff 
und Sch6nhausen bestimmk wurden. Doeh 
macht die Samenbeschaffung Schwierigkeiten. 
Die ersten Proben I781 aus Italien waren durch 
das Seidenmagazin aus Mailand und Turin be- 
zogen; die kleinen Partien (2--3 Metzen) waren 
yon den Absendern nicht berechnet. Ffir die 
Bestellung gr613erer Mengen aber wurden finan- 
zielle Bedenken laut. Deshalb wurde zum 
Transport der Seeweg Genua-Hamburg gewiihlt, 
wo die Spesen, die auf dem Landwege yon Turin 
zu hoch wurden, nach dem Kaffeetransport 
berechnet werden k6nnten. Im gfinstigsten Fall 
beanspruchte eine solcher Transport  2 Monate, 
im nngtistigen aber bis zu sechs. Im Jahre 1782 
t ra t  dieser Fall ein; die Ankunft der im April 
1782 bestellten Samen wird erst am 16. Sept. 
I782 von der Seehandlungs-Soziet~t in Hamburg 
gemeldet. Die Transportspesen ftir einen Sack 
Samen belaufen sich auf 173 Reichstaler 9 Gulden 
7 Pfennig in Courantl Von 37 Scheffeln waren 
nut  28 zu brauchen, der Rest war verfault! 

Der groBe Schaden veranlaBte den K6nig, die 
Saat nur ohne GeldzuschuB abzugeben, doch 
fanden sich genfigend Landwirte, die die Be- 
stellungskosten selbst zu tragen bereit waren, 
so die Prittwitz, Sehulenburg. Der K6nig, der 
die Entwicklung der Felder selbst unter Augen 
haben wollte, ordnete an (3-April I883), dal3 
6--3o Morgen Land bei Grog-Glienicke ,,neben 
derjenigen Strage bes[it werden sollen, die Unsere 
allerhSchste Person auf der Reise von Potsdam 
nach Spandau passieren". Friedrich behielt mit 
seiner Beharrlichkeit allen Schwierigkeiten zmn 
Trotz Recht;  die gr6geren Versuche in den 
Jahren 1783, 1784 und 1785 fiihrten zu vollem 
Erfolg, ebenso diejenigen yon Sehulenburg in 
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Blumberg. Diese sehr sorgfiiltig durchgeffihrten 
Vergleichsversuche verfolgte der K6nig mit  In- 
teresse; er sagt davon (28. Aug. 1784): ,,Dieser 
Versueh scheint ftir die Lupinen ganz auBer- 
ordentlich vorteilhaft und wenn er in der Folge 
stichh~ilt, so w~ire diese Entdeckung eine wahre 
Goldgrube." Auch CATENA wird gelegentlich 
wieder zu Rate  gezogen. 

Seit dem Jahre 1784 1/igt der K6nig auch die 
Provinz Pommern mit  Samen versehen und 
einen festen Meliorationsplan nach dem Muster 
tier Mark aufstellen. Es w/ire noch zu erw/ihnen, 
dab an Stelle der erfolglos gebliebenen Entbi t te-  
rungsversuche der alte Fritz in den letzten Jah-  
ren noch Versuche anstellen lieB, die Samen zur 
Spiritusbrennerei zu verwerten, ohne dab jedoch 
hierbei nennenswerte Erfolge erzielt werden 
konnten. 

Die Akten des Jahres i785 his zum Tode des 
Kbnigs enthalten keine Angaben mehr fiber 
weitere Lupinenversuche. Der Anbau bildete 
bereits einen selbstverst/indlichen Bestandteil 
tier Meliorationspl/ine; in diesen haben die Lu- 
pinen zur Erh6hung tier Produktionsf/ihigkeit 
der / i rmeren B6den ihren festen Platz. 

Wie stark aber der feste auf Einsicht beru- 
hende Wille Friedreichs selbst maBgebend fiir die 
Durchfiihrung gerade des Lupinenbaues war, 
zeigt dessen weiteres Geschick. 

Der groBe Kbnig starb. 
Und kaum stand die pers6nliche Einwirkung, 

die tragende Kraft  Friedrichs nicht mehr da- 
hinter, so lieBen auch die Bemiihungen der Be- 
amten in dieser Richtung nach; die Interessen 
der neuen M/inner, die grol3enteils an die Stelle 
der alten Minister des K6nigs getreten waren, 
lagen in anderer Richtung. Das alte Vorurteil, 
das dem ersten Gutachten der Churm~rkischen 
Kammer  1779 zugrunde lag, n~imlich die Vor- 
stellung, dab die Lupine nun eben klimatisch 
nicht zu uns passe, wird wieder geltend gemacht, 
trotz der vielen gLinstigen Erfahrungen, die 
unter der Init iat ive des K6nigs gewonnen waren 
und den mal3gebenden Pers6nlichkeiten bekannt  
sein mul3ten. Am 23. M/irz 1789 n/imlich fragt 
das Finanzamt,  was aus den nach dem Ver- 
besserungsplan yon 1782/83 verteilten Lupinen- 
bohnen geworden ist. Auf die v o n d e r  Kammer  
gegebene Auskunft bin best immt Friedrich 
Wilhelm II . ,  dab es bei der unentgeltlichen Ver- 
abfolgung derselben verbleiben solle und fordert 
noch einmal Berichte ein. Sie dokumentieren 
deutlich das erlahmte Interesse. Man staunt, in 
diesem Bericht der Churm/irkisehen Kammer  zu 
lesen, ,,die Versuche h/itten seinerzeit schlechte 
Resultate, namentlich auf geringem Sandboden 

ergeben, die Diingung mit  diesen Bohnen sei auf 
solchem Boden von gar keinem Nutzen".  Und 
so wird denn die Bitte, den ,,Rest der Original- 
sendung yon 7 Seheffel 71/2 Metzen, ftir den sich 
keine Liebhaber gefunden h/itten, vernichten zu 
diirfen", am 26. April 1789 yon Friedrieh Wil- 
helm II,  genehmigt. Damit  war all den Bemii- 
hungen und den bereits erzielten Erfolgen des 
Alten Fritz der Todesstog versetzt. Es ist keine 
Frage, wie STADELMANN dies bereits hervorhebt,  
dab ein Weitergehen auf dem yon Friedrich dem 
GroBen eingeschlagenen Wege auch damals 
bereits zur Erreiehung des Zieles geftihrt h~itte, 
das diesem vorschwebte. 

Wenige Jahrzehnte sp/iter scheint man nichts 
mehr von Lupinenhau zu wissen, weder in der 
Mark, noch sonst im Reich. Die Lupine mul3te, 
wie STADELMANN sagt, ,,ftir Deutschland ge- 
wissermal3en neu entdeckt werden". Es geschah 
dies in zwei Anl/iufen, ohne dab auf den bereits 
gewonnenen Erfahrungen aufgebaut wurde. 
Das erstemal durch einen m/irkischen Edelmann 
CARL YON WULFFEN auf Pietzpuhl im ersten 
Viertel des Jahrhunderts,  das zweitemal um 184o 
durch einen m~irkisehen Bauern ]30RCI-IARDT auf 
GroB-Ballerstedt. 

Trotz alledem ist kaum anzunehmen, dab bei 
wirklicher Eignung der weil3en Lupine, die vom 
Alten Fritz mit  soviel Energie betriebene Kultur  
sich nicht doch auch iiber diese ersten Zeiten hin, 
da der ~iuBere Antrieb durch den K6nig pl6tzlich 
aufh6rte, erhalten hfitte. Zwar liegt sicher- 
lich etwas Wahres darin, wenn STADELMANN 
sagt : ,,Man hat te  sich auf dem Gebiete des Land- 
baues nur allzusehr an die auf alle Details ein- 
gehende persOnliche Init iat ive des grol3en Kbnigs 
gewOhnt. Ihr  Aufh6ren liel3 auch hier manches 
von dem vergessen, was er unermiidlich angeregt 
ha t te . "  Wenn abet das Fehlen dieser Init iat ive 
bei den der Kammer  unterstellten Dom~inen sich 
auch unmittelbar bemerkbar  machte, sowie 
weiterhin im Lande vor allem der Wegfall un- 
entgeltliehen Saatgutes und finanzieller Hilfe 
bei den Versuchen, so darf man wohl annehmen, 
dab an manehen Stellen die Tradition unter 
anderen Voraussetzungen doch gehalten h/itte. 
Die weitere Geschichte scheint mir vielmehr zu 
beweisen, dab der mehr zuf/illige Griff gerade 
auf Lupinus albus es gewesen ist, der die Be- 
mtihungen Friedriehs zum Scheitern verurteilte. 
Der Anbau der weiBen Lupine, so oft er auch 
im 19. Jahrhunder t  versueht wurde, bedeutete 
in unserem Lande zu jener Zeit eine Sackgasse 1. 

1 Ihren Ursachen ist vor allem O. I~NAPP in 
seiner eingehenden Studie tiber die weiBe Lupine 
(L. albws eine historische, sowie botanisch-varia- 
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Das zeigt die aul3erordentlich schnelle Verbrei- 
tung, die im Gegensatz dazu ganz unbeeinflul3t 
dutch beh6rdliche Instanzen, die gelbe Lupine 
seitdem gefunden hat. 

Immerhin ist diese Episode der ,,weiBen 
Lupine" interessant genug, um sie wieder 
ins Ged~ichtnis zurfickzurufen. CARL VON 
WULFrEN berichtet selbst darfiber in Thaers 
Annalen der Landwirtschaft  181o und in einer 
kleinen Schrift: , ,Uber den Anbau der weiBen 
Lupine im n6rdlichen Deutschland (Magdeburg 
1828)". Auf einer Reise nach Frankreich 1 im 
Jahre 181o fand er von GRENOBLE ausgehend, 
,,in der Verwendung der Lupine als Grfin- 
diingung ein Hilfsmittel, von dem zu wenig 
Gebrauch gemacht wird, so anwendbar es doch 
in vielen Lokalit~iten zu sein scheint". GroBe 
Lupinenfelder dehnten sich an der StraBe nach 
Valence auf dfirftigem armen, sandigen Boden 
aus - -  ein ungewohnter Anblick ffir den Rei- 
senden, der die Pflanze nur als ,,Zierpfianze in 
unseren G~irten" kannte  - -  ,,mit Ausnahme 
einiger kleiner Anpflanzungen derselben in 
M6gelin (s. unten) und Hofwyl zur Vermehrung 
des Samens".  

Im  Hinblick auf /ihnliche Bodenverhgltnisse 
daheim, beschloB vo~ WULFFEN ,,den Gegen- 
stand in Erinnerung zu bringen und zu Versuchen 
anzuregen", Die schweren Zeiten nach 18Io 
verhinderten zun~ichst die Ausffihrung dieser 
Absicht; und es ist erstaunlich, dab A. THAER 
in einem in den gleichen Annalen im folgenden 
Jahre  erschienenen Aufsatz: ,,l)ber sandigen 
Boden und seine Verbesserung" dieser Anregung 
keinerlei Erwghnung tut,  trotz der yon WULFFEN 
erw~hnten Lupinenanpflanzungen im M6gliner 
Betriebe. 

K a m  so die Anregung zur Wiederaufnahme 
des Lupinenbaues ffir WULFFEN gewissermal3en 
aus einer zuf~illigen Begegnung yon auBen, so 
lassen doeh die oben hervorgehobenen Bemer- 
kungen darauf schlieBen, da5 der aus der Zeit 
des Alten Fritz herrfihrende Faden der Uber- 
lieferung nicht ganz abgerissen war. Es ist wohl 
anzunehmen, dab nicht die wenigen, in den be- 
sprochenen Akten namentlich genannten Edel- 
leute, wie SCHULENBURG und P R I T T W I T Z  von 

tionsstatistische Studie.) Z. Zficht. I6 (I93 I) nach- 
gegangen; dort weitere Einzelheiten. DaB heute 
eine Zfichtung auf Frfihreife aus gr65erem Auslese- 
material kein unl6sbares Problem ist, braucht an 
dieser Stelle kaum hervorgehoben zu werdem 

1 LII~I~ : ,,Xltere Geschichte der Hiilsenfrfichte 
182o" gibt an, Lupinus albus werde im sfidlichen 
Europa der eSbaren Frucht wegen, L. angustifolius 
in Sfidfrankreich bei Bordeaux als Viehfutter 
gebaut. 

den Bemfihungen des K6nigs wul3ten, gewil3 
ist mehr als einmal an der , ,Tafelrunde" das 
Gespr~ich auch auf die ,,lupini" gekommen, und 
die franz6sische Schrift, die Friedrich 1784 vor- 
gelegen hatte,  und die er seinen Ministern und 
R/iteI1 zur Kenntnisnahme zustellen lieB, wird 
nieht unerwtihnt geblieben sein. Und wenn zwar 
die eigentliche Kul tur  aus der Wirtschaft ver- 
schwand, so gaben doch Stellen, wie das Ver- 
suchsgut M6glin~ den Samenbau nicht ganz auf. 
WULFFEX konnte den Eindruck haben, eine 
l~ingst bekannte Sache nur in Erinnerung zurfick- 
rufen zu mtissen. 

Er  hat denn auch mit  gutem Erfolg yon 1817 
ab auf seinem Gute Pietzpuhl, ausgehend yon 
Samen, die er yon einem G~rtner bezog, j~hrlich 
2--3oo Morgen Land mit  der weigen Lupine 
bestellt und sich ffir ihre Weiterverbreitung stark 
eingesetzt. Eine gr6Bere Anzahl yon Aufs~itzen 
stellen ihre Bedeutung fiir die M~rkischen Sand- 
b6den heraus. Es wird fiber Erfahrungen, fiber 

Abb. i. Pflug zum Unterpflfigen der Lupinen. 

den Dtingewert, den Ffitterungswert, fiber Aus- 
nutzung der Bodensalze, fiber Samengewinnung 
und klimatische Eignung berichtet. Unter  
WUL~rENS Einflul3 erlangte die weil3e Lupine so 
eine sporadische Verbreitung. Mitteilungen, wie 
die yon VOGHT fiber Anbau auf seinem Gute bei 
Hamburg  (1829), die yon v. PLOTHO auf Lfittgen- 
ziatz bei Burg (1845) oder die kleine Schrift 
yon v. SCt~LIC~IT auf Steglitz bei Burg (1838): 
,,Ausffihrliche Darstellung der Lupinendfingung 
nebst  Andeutung ihres Erfolges in der Verbin- 
dung mit  der Kartoffelbrennerei" legen davon 
Zeugnis ab. 

Aus der letztgenannten Arbeit stammt die 
obenstehende Zeichnung, welche die erste primi- 
tive Vorrichtung darstellt, wie sie v. SCI~LICHT 
nach dem Vorsehlag eines seiner Ochsenpflfiger- 
jungen zum Unterpflfigen der Lupinen verwendete: 
ein einfacher Reisholzbesen, vor das Pflugschar 
gebunden. 

Aber es blieb bei den Wenigen, Einzelnen. 
Und doch scheint mir, keimte endlich, sp~it noch, 
ein ,,harter Same" aus des groBen K6nigs Saat. 
Man darf wohl annehmen, dab auch unter den 
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Bauern der Altmark, die Tradition weiter gewirkt 
habe, und manch einer vonde r  unter dem Alten 
Fritz yon seinen Voreltern gebauten Frucht zu- 
mindest zu erz~ihlen wul3te. Und als dann einer 
unter ihnen, der Bauer BORCttARDT in Grof3- 
Ballerstedt, im Jahre 1841 den Versuch wagte, 
und die in seinem Garten stehenden gelben Luo 
pinen auch einmal auf seinem Acker feldm{iBig 
zur Grfindfingung bestellte - -  als er damit Erfolg 
hatte - - ,  da fiel sein Beispiel auf guten Boden, 
besser wohl, als es ohne die durch den Alten Fritz 
zwei Mensehenalter vorangegangene Erziehung 
mfglich gewesen w~re. Und so kam es, dab der 
Anbau der gelben Lupine bei den Nachbarn, 
,,Koss~iten und Bauern" schnell Nachahmung 
land und sich seit 184o in rascbem Tempo fiber 
die Altmark ausbreitete. Doch blieb die Ver- 
breitung naturgem~13 lokal begrenzt; der Bauer 
reist nicht, er propagiert nicht. Erst als eine 
bewegliehere Persfnlichkeit, wie der 0konomie- 
rat KETTE, sich ffir die Sache zu interessieren 
anfing, wurde der Kreis weiter geschlagen. 
KETTE berichtet yon den guten Erfolgen seiner 
mfirkischen Bauern 1847 auf der Versammlung 
der deutschen Land- und Volkswirte in Kiel, 
Keiner der dort Anwesenden wugte bisher etwas 
yon ,,dieser neuen Bauernfrucht";  aber sie 
nahmen die Anregung mit. Bald darauf, am 
8. Jan. 1848, erstattete KETTE auch in der 
61. Sitzung des Landes-0konomie-Kollegiums 
,,fiber den yon ibm in der Altmark beobachteten 
Bau der gelben Lupine" Bericht, welcher mit 
einer Beilage: ,,Die gelbe Lupine Lupinus luteus" 
in den Annalen der Landwirtschaft (Bd. I2,I848, 
S. I27 u. 134 ) ver6ffentlicht ist. 

,,Die bis d~hin unbekannte Kultur dieser 
Pflanze ist eine der seltenen, welche aus den 
eigenen Versuchen kleiner Wirte hervorgegangen 
ist und diirfte daher n/ihere Aufmerksamkeit ver- 
dienen. Der Sitz derselben ist die Altmark und 
ihr Betrieb noch kein Jahrzehnt alt. - -  In Grog- 
Ballerstedt sah man im Jahre 1841 zum ersten 
Male in dortiger Gegend einen kleinen Ackerstrich 
mit gelben Lupinen. Die Saat soll aus Schinne 
gekommen sein. Soviel bekannt, legen sich in dem 
genannten Bezirke dermalen etwa in 12 Dfrfern 
fast alle Wirte auf den Anbau dieser Pflanze. Am 
mehrsten zeichnen sich darin aus: GroB-Baller- 
stedt, Roehau, Schorstedt und Flessau. In Grol3- 
Ballerstedt bes~tt der st~rkste Lupinenbauer etwa 
12--16 Scheffel Aussaat Land mit Lupinen zum 
Abernten und ebensoviel und noch mehr zur 
Grtindtingung." 

Es folgt dann ein Bericht fiber die Ansprfiche 
an den Boden, Futterwert, Anbaufolge und 
Ertrag und diese erste Darstellung sehliel3t mit 
den Worten: ,,Aus allem obigen scheint zu er- 
hellen, d a b  die Kultur der gelben Lupine ffir 
den Boden, der zu andern Hfilsenfrfichten zu 

leicht ist, wenigstens den kleinen Wirten nfitzlich 
werden k6nnte 1. 

Nun begann gewissermagen ein Konkurrenz- 
kaInpf zwischen der weiBen und der gelben 
Lupine, der in Norddeutschlaud zum vollen 
Siege der letzteren ffihrte. 1851 wird aus Pom- 
mern das siehere Ausreifen der gelben gegenfiber 
der weiBen als fiir Pommern entscheidend ge- 
riihmt. Zwar WULFFEN trat nach wie vor ffir 
den grfBeren Wert der weiBen Lupine ein. Als 
nach der Kieler Tagung das Landes-0konomie- 
Kollegium yon den erfolgreichen Versuchen der 
M~irkischen Bauern erfuhr, forderte es einen 
Bericht von v. WULFFEN ein. Dieser fiel im 
ganzen ungfinstig Ifir die neue Frucht aus, 
w/ihrend nach seinem Urteil die weit3e Lupine 
in jeder Hinsicht den Ansprfiehen Genfige rue. 
Trotzdem veranlal3te KETTE das Landes-0ko- 
nomie-Kollegium im Jahre 1852 eine Reihe von 
Anbauversuchen zu unternehmen, die in der 
Folge der gelben Lupine den Vorrang ver- 
schafften. Damit kehrt der Impuls, der yon dem 
grol3en K6nig ausgegangen, aus dem Volk, in 
das er gedrungen war, wieder an die Stelle 
zurfick, die in erster Linie dazu berufen war, 
fiir dieVerwertung landwirtschaftlicher Erkennt- 
nisse zum allgeme!nen Besten Sorge zu tragen. 
Seit dieser Zeit verbreitet sich die gelbe Lupine 
sehnell fiber ganz Preul3en-Deutschland. Jedes 
Jahr  bringt in den Landw. Annalen neue Be- 
richte aus andern Gegenden. Der Streit der Mei- 
nungen geht zwar noch l~inger hin und her; 185o 
besch~iftigt sich das Landes-0konomie-Kolle- 
gium noch einmal mit der Frage im AnschluB 
an einen Bericht yon Direktor Dr. PAPST derk. k. 
H6h. ldw. Lehranstalt zu Ungarisch-Altenburg 
,,fiber den Anbau der weiBen Lupine in Ungarn". 
Aber auch aus diesem Bericht geht hervor, dab 
in der Tat Lupinus albus ffir unser mehr konti- 
nentales Klima sich weniger eigne, wie die gelbe 
Lupine mit ihrer ausgesprochenen Vorliebe ffir 
die troekneren Sandbfden, die sie zu besserer 
und sicherer Reife ffihren 2. 

Und so dr~ngt sich der oben schon ausgespro- 
ehene Gedanke wieder auf: W~re die erste Probe, 
die FRA•TZ CATE~A aus Italien mitbrachte, die 
gelbe statt  der weigen Lupine gewesen - -  es ist 
wohl kein Zweifel, dab den Bemtihungen Fried- 
riehs des GroBen schon damals ein voller und 
dauernder Erfolg beschieden gewesen w~ire. 

Berlin-Dahlem, im Dezember 1933. 
1 Aus den fortlaufenden Berichten in der Folge der 

Jahre ist, aufgebaut auf einen Aufsatz in Bd. 2o 
(1852) die Schrift yon W. KETTE: ,,Die Lupine als 
Feldfrucht" geworden, welche in der Thaerbiblio- 
thek, zuletzt 1891 in 9-Aufl., erschienen ist. 

2 Vgl. Anm. I S. 37u. 38. 


