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sie aber wegen ihrer prinzipiellen Bedeutung 
dennoch ziemlich ausftihrlich behandelt und 
nach mehreren Richtungen hin auszuwerten ver- 
sucht. Wir selbst haben die Absicht, die Unter- 

�9 suchungen fortzusetzen und dabei besonders die 
genetische und ziichterische Seite des gesamten 
Fragenkomplexes sowie die Beeinflussung der 
generativen Phase durch den Photoperfodismus 
zu ber/ieksichtigen. Wir hoffen aber, dal3 die 
ersten Ergebnisse unserer Versuche auch andere 
Stellen anregen werden, auf diesem Gebiet zu 
arbeiten und dutch Mitteilung ihrer Beobach- 
tungen zur K1/irung aller noch often bleibenden 
Fragen beizutragen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

Je 3 Klone yon anaerikanischen und europ~t- 
ischen Rebensorten, 4-F1-Kl~ aus Kreuzungen 
zwischen Amerikaner- und Europ~ier-Reben so- 
wie I F1-Klon zwischen zwei Amerikaner-Reben 
wurden auI ihr Verhalten bei Normal- und Kurz- 
tag geprtift. 

Alle Pflanzen zeigten bei Kurztag ein ge- 
ringeres vegetatives Wachstum, st~irkere Wurzel- 
bildung, bessere Holzreife und einen friiheren 
VegetationsabschluB als bei Normaltag. 

In  bezug auf die Formgestaltung des Blattes 
lieBen sieh bei Tagesverk/irzung auf 12 Stunden 
starke Unterschiede feststellen. 

Die Reaktion auf Tagesverktirzung ist am 
st/irksten ausgepr~igt bei den Amerikaner-Sorten, 
am wenigsten bei den Europ/iern. Die F1-Klone 
verhalten sich in den meisten Merkmalen inter- 
medi~ir. 

Demnach sind die amerikanischen Reben- 
sorten Riparia 72 G, Rupestris 59 G und Solonis 
Trier als IKurztagpflanzen zu bezeichnen, w~ih- 
rend die europ/iischen Sorten Riesling, Gu{edel 

Und Silvaner sich mehr dem tagneutralen Typ 
n/ihern. 

Das intermedi~ire Verhalten der F1-Klone 
zeigt, dab eine Vererbung der verschiedenen Re- 
aktionsweisen stattfindet. 

Die Versuche werden in ihrer Bedeutung ftir 
die Ziiehtung, die Ampelographie und die An- 
zuchttechnik besprochen. 
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Die Anbaugebiete der Lupine auf der Erde, insbesondere in Europa 1. 
Von A.  F i s c h e r  und R. y o n  S e n g b u s c h .  

(SchluB.) 
P o l en .  

Polen hat im Norden, im Korridorgebiet, An- 
teil an der groBen norddeutschen-baltischen 
Tiefebene und hat  daher dort bezfiglich des geo- 
togischen Baues des Untergrundes ganz gleiche 
Bedingungen wie Deutschland. Das Klima ist 
aber sehon mehr kontinental. Die sandigen 
Gebiete des polnischen Weichselkorridors (ehe- 

1 Mit Untersttitung der Deutschen Forschungs- 
gemeinschaft. 

Der Ztichter, 7. Jahrg. 

malige deutsche Provinzen Posen-Westpreugen) 
kommen fiir einen Lupinenanbau besonders in 
Betracht. Polen geh6rt heute in Europa zu den 
am meisten Lupinen bauenden L/indern. Im  
Jahre  I926 wurden dort allein zur K6rner- 
gewinnung rund 168ooo ha Lupinen angebaut. 
Die Lupinen werden in Polen nicht nur zur 
Griindtingung fiir Roggen und Kartoffeln ge- 
nutzt, sondern spielen auch in entbi t ter tem Zu- 
stande als menschliches Nahrungsmittel  eine ge- 
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wisse Rolle. 1m nord6stlichen Tell des polni- 
schen Staates steht dem Lupinenanbau wie in 
den baltischen Staaten und auch schon in Ost- 
preuBen die Kiirze der Vegetationszeit hinder- 
lich im Wege. 

Ffir einen Anbau von Lup. albus eignet sich 
in Polen das Weichseltai oberhalb Warschau. 
Das Weichselland um Lublin-Krakan kommt 
ffir eine Lupinenkultur nicht in Betracht, da 
dieses Gebiet aus Muschelkalk und Kreide auf- 
gebaut ist. 

B a l t i s c h e  L ~ n d e r .  
Der Anbau der Lupinen in den baltischen 

L~indern (Litauen, Lettland, Estland) kommt 
der Kfirze tier Vegetationsperiode wegen kaum 
mehr in Frage. In Estland z .B.  k6nnen Lu- 
pinen nut  noch als Hanptfrucht gebaut werden, 
nicht mehr als Zwischenfrucht. Das Saatgut 
mug dort aus L~indern mit l~ingerer Vegetations- 
zeit bezogen werden. Eine Bedeutung kommt 
dem Lupinenbau in diesen L~indern nicht 
zu. Die wicbtigste Futterpflanze der baltischen 
Staaten ist der Klee, der in einigen Bezirken 
25 % nnd mehr des Ackerlandes einnimmt. 

In Finnland werden keine Lupinen mehr 
kultiviert. Von I-Ifilsenfrfichten wird in diesem 
Land, und zwar auch nur in bevorzugten Lagen 
des Sfidens nnd der Seenplatte, die Erbse noch 
angebaut. 

Erw/ihnt sei schlieBlich in Mitteleuropa noch 
der Lupinenanbau in den Niederungen Hollands, 
sowie in Luxemburg und der Tschechoslowakei. 
Die Anbaufl~ichen sind in diesen Staaten so 
klein, dab wir nicht n~iher darauf einzugehen 
brauehen. 

Osteuropa. 
E u r o p ~ i s c h e s  R u g l a n d .  

In RuBland wird Lup. angusti/olius, Lup. 
luteus und in klima.tisch begfinstigten Ge- 
bieten auch Lup. albus angebaut. Daneben 
wird noch eine gr6gere Zahl anderer Lupinen- 
arten kultiviert, die aber bisher ffir die russische 
Landwirtschaft keine gr613ere Ro!le gespielt 
haben (z. B. Lup. polyphyllus, Lup, pilosus, 
Lup. venustus, Lup. mutabills). Jedoch werden 
aueh in Zukunft mit den Zfichtungserfolgen des 
,,Instituts ffir Pflanzenbau und Pflanzenzfich- 
tung" in Leningrad, sowie den Versnchsstationen 
in Detskoye Selo bei Leningrad (Station ffir 
Genetik und Pflanzenzucht) und Novozybkov 
(Pflanzenzuehtstation) versehiedene dieser Lu- 
pinenarten ,~on Bedeutung werden, haupts~eh- 
lich Lup. mutabilis. Die Pflanzenzuehtstation 
Severo-Dvinsk im Gebiet der n6rdlichen Diina 

mit rund 95--1oo Irostfreien Tagen im Jahr 
versucht mit Hilfe von Lup. polyphyllus und 
einigen anderen Futterpflanzen die Grundlage 
ffir eine dortige Viehhaltung zu schaffen. 

Die n6rdliche Grenze des Anbaues von Lup. 
angusti/olius 1 verl~iuft von Minsk in WeiBruB- 
land fiber Anutschino nach Buguruslan 6stlich 
yon Samara (Karte 4). Naeh Angaben der 
Novozybkover Versuchsstation soll diese Grenze 
noch etwas welter n6rdlich liegen. Nach 
P R J A N I S C H N I K O W  f~llt die Nordgrenze des An- 
baues der blauen Lupine in Rul31and mit dem 
55. Breitengrad zusammen. Die Alexejewkaer 
Versuehsstation dagegen gibt als Nordgrenze 
die Linie an, bis zu der Lup. angusti/olius fiber- 
haupt reif wird. Diese Grenze verl~iuft von 
Minsk fiber Borislov - -  Orscba - -  Smolensk - -  
Serpuchow - -  Wladimir nach Bogorotsk. Nach 
Sfiden wird die blaue Lupine in Rul31and Sis 
zura Schwarzerdegebiet (Tschernosjom) kulti- 
viert. 

Die Nordgrenze des Schwarzerdelandes zieht 
etwa von Kiew fiber Woronesh nach dem Wolga- 
tal in der Gegend yon Kasan. Zwischen diesem 
Schwarzerdegebiet und dem Schwarzen Meer 
breitet sich die russische Steppe aus, die nach 
Sfidosten, nach dem Kaspischen Meer zu in 
Halbwfiste fibergeht (Karte 2, 3 u. 4). 

Ffir Grfindfingungszwecke eignet sich Lup. 
angustifolius noch in einem viel weiter nach 
Norden gelegenen Gebiet als dem eben be- 
schriebenen. Hier liegt die Nordgrenze des An- 
baues zwischen dem 6o. und dem 6 5. Breiten- 
grad. Die Linie zieht yon Leningrad fiber 
Wytegra am Sfidostufer des Onegasees vorbei 
fiber Jarentsk bis Tseherdyn im oberen Kama- 
gebiet (Karte4).  Die Vegetationsdauer yon 
Lup. angusti/olius betr~igt hier 7o--8o Tage. 

Die Nordgrenze von Lup. luteus verl~uft in 
Rul31and von der Landesgrenze im Westen fiber 
WeiBrul31and, die n6rdliche Ukraine nach dem 
Wolgatal in der Gegend von Samara, liegt dem- 
naeh etwas sfidlieher als die Nordgrenze der 
blauen Lupine (Karte 3). Naeh Sfiden reicht 
Lup. luteus ebenfalls bis zum Schwarzerdegebiet. 
Mit dem Auftreten der sehweren, humusreichen 
Schwarzerdeb6den wird jeglicher Lupinenanbau 
unm6glieh. 

Der Anbau von Lup. albus ist in RuBland be- 
schr~inkt auf die sandigen Gebiete der Ukraine 
sowie die Flul3niederungen des Dnjepr nnd des 
Don (Karte 2). Insbesondere die ,,Aleskinsker- 
Sande" sind Tr~tger von Weil31upinenfeldern. 
Auch auf der Halbinsel Krim wird Lup. albus 

1 Vgl. zu diesert Ausffihrungen die Arbeit voI1 
N. I. SCnARAPOV (~O). 
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kultiviert. Die weige Lupine wird fast aus- 
schlieglich zur Grfindfingung verwendet. In 
klimatischer Hinsicht scheint insbesondere der  
sfidliche Teil der Krim ffir den Lupinenanban, 
vor allenl ftir Lup. albus, geeignet. Dieses Ge- 
biet siidlich des Jailagebirges hat ausgesproehe- 
nes Mittelmeerklima mit den schon mehrfach 
erw~ihnten Erscheinnngen. Die Nordh~lfte der 
Krim-Halbinsel ist wie das iibrige russische Ge- 
biet um das Schwarze Meer flache Steppe, 
kommt daher Itir einen Lupinenanbau nicht in 
Frage. 

Nordamerika. 

Auger in den bisher beschriebenen L/indern 
werden Lupinen noch in Nordamerika angebaut. 
Von einer gr6geren Bedeutung sind diese Anbau- 
gebiete aber nicht. Die Kultur der Lupinen in 
Nordamerika beschr~inkt sich im wesentlichen 
auf die im dortigen Felsengebirge vorkommen- 
den Arten. Die Iiir die Landwirtschaft Europas 
so wichtigen Arten Lup. aIbus, Lup. luteus und 
Lup. angusti/olius wurden bisher in Nord- 
amerika nicht kultiviert. 

Neuseeland. 

In Neuseeland wurde in den letzten Jahren 
Lup. angustifolius angebaut. Der Lupinenbau 
auf dieser ozeanischen Insel ist auf den Flug- 
niederungen der Ostseite m6glich. Auf der 
Westseite der Insel ist durch die H6he der neu- 
seel~indischen Alpen (Kammh6he fast 3ooo m 
hoch) dem Lupinenanbau eine Grenze gesetzt. 
Scharf ausgepr~igt ist auf Neuseeland der Gegen- 
satz zwischen der regenreichen West- und der 
trockenen Ostseite. Der Regen verteilt sich fiber 
das ganze Jahr, wenn auch im Sommer (nur in 
Nord-Otago im Winter) eine gewisse Trocken-: 
zeit eingeschaltet ist. 

Es mag scheinen, dab Arbeiten wie die vor- 
liegende, ffir die Zfichtung yon nicht allzu 
groger Bedeutung sind. Es ist jedoch zu be- 
denken, dab in den allermeisten L~indern, die 
wir aufgeftihrt haben, im wesentlichen nur 
Landsorten angebaut werden, die zfichterisch 
fiberhanpt noch nicht bearbeitet sind. Durch 
Klima und Boden der verschiedenen Anbau- 
gebiete finder innerhalb dieser Landsorten eine 
mehr oder weniger starke natfirliche Auslese 
start. Um z. B, fiir die deutsche Lupinen- 
zfichtung frtihreife albus-St~mme zn finden, ist 
es notwendig, zu wissen, wo die Anbaugebiete 
dieser Lupine liegen und wo der-artige fr/ihreife 
Formen aufgefunden werden k6nnen. Die Bei- 
spiele liegen sich beliebig vermehren. Die Land- 
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sorten enthalten ein ffir die Zfichtung auger- 
ordentlich wertvolles Material. Eine zielbewuflte 
Lupinenziichtung setzt die Kenntnis der Lupinen- 
anbaugebiete der Erde und die Kenntnis der 
geologisch-klimatischen Verh~ltnisse dieser An- 
baul~nder voraus. 

Zusammenfassung. 

Die Mehrzahl der auf der Erde vorkommenden 
Lupinenarten stammt aus der Neuen Welt, und 
zwar sowohl aus Nord- wie aus Sfidamerika. 
Das Heimatgebiet der ffir die europ/iische Land- 
wirtschaft wichtigsten Arten - -  Lup. albus, 
Lup. luteus und Lup. angusti/olius - -  liegt im 
Bereich des Mittelmeerraumes. Es mfissen-ffir 
die Gattung Lupinus mindesten drei Gen- 
zentren angengmmen werden: I. Nordamerika, 
2. Sfidamerika u n d  3. die Mittelmeerl~nder. 
Von einer Urheimat der Lnpinen als solcher 
kann nicht gesprochen werden. Es ist not- 
wendig, jede einzelne Art bezfiglich ihres Ent-  
stehungszentrums zu charakterisieren. 

Einleitend wird eine kurze Geschichte des 
Lupinenanbaues der Erde und insbesondere in 
Europa gegeben. 

Die einzelnen Lfinder, die Lupinen kultivieren, 
werden eingehender untersucht und der Lu- 
pinenanbau vor allem in bezug auf das Klima 
und den Boden dargelegt. 

W~ihrend in Sfideuropa durchweg Lup.' albus 
feldm~igig angebaut wird, kommt in Mittel- 
europa fast n u r  Lup. l~teus und Lup. angusti- 
/olius in Frage. Ebenso liegen die Verh~iltnisse 
in den baltischen Staaten und im europ~iischen 
RuBland. Dem Anbau nach Norden ist in diesen 
L~indern durch die I~firze der Vegetations- 
periode eine Grenze gesetzt. Die Nordgrenze 
des Anbaues der gelben Lupine zur Samen- 
gewinnung liegt etwa bei 53--55 ~ n. Br., die 
der blauen Lupine bei rund 55 ~ n. Br. Ffir die 
Verwendung dieser beiden Lupinenarten zu 
Grfindfingungszwecken kommt ein nach Norden 
sehr viel welter ausgedehntes Gebiet in Be- 
tracht. Lup. angusti/olius Wird in RuBland bis 
e twa  63 ~ n. Br. zur Grfindiingung angebaut. 

Der n6rdlichste Anbau der weigen Lupine 
liegt heute in Sfidostdeutschland (in Schlesien), 
im mittleren Polen sowie in der Ukraine. Die 
Nordgrenze des Anbaues f/illt etwa mit dem 
5o. ~ n. Br. zusammen. Nachdem es aber der '  
Zfichtung gelungen ist, frfihreife Typen yon 
12up. albus zu schaffen, wird auch der Anbau 
dieser Lupine nach der weiteren Vermehrnng 
dieser frfihreifen St~imme, vor allem in der nord- 
deutsch-baltischen Tiefebene in Zukunft yon 
Bedeutung werden. 
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Die Bedeutung der Ziichtung des Lieschgrases (Timothee) auf Rostresistenz. 
Von Eugen  R~tdttlesctt. 

In  einer Irf iheren Mit te i lung I haben  wir  
schon fiber die W i r k u n g  des Rostbefa l l s  (Pucc. 
Phlei-pratensis /ERII<SS. et  H~NN./ S. et P.) auf  
die En twick lung  und  den  E r t r a g  an  Grfinmasse 
von Phleum pratense L. ber ichte t .  Unsere  
Schlfisse s t i i tz ten  sich d a m n s  auf  den besonders  
s t a rken  RostbefN1 des Jah res  1932, der  sich in 
den Ph leumklonen  des Zuch tga r t ens  verheerend  
ausgewirk t  hat .  In  den folgenden J ah ren  (1933 
und 1934) konnte  gleichfalls ein s t a rke r  Ros t -  
befal l  verze ichnet  werden,  tier uns die M6glich- 
kei t  bot ,  auf e inem anderen  Beet  mi t  Ph leum-  
kloneI1, die im Fr f ih jahr  1933 ausgepf lanzt  
waren,  den Einf lug  des RostbefNls  auf die En t -  
wicklung und  besonders  auf  den E r t r a g  an  
Grfinmasse e ingehender  zu untersuchen.  

I m  Phleum-Beet ,  das im Jah re  1933 zu einer 
Zeit  ausgepf lanzt  wurde,  wo noch kein Ros t -  
befal l  zu sehen war,  wurde  1934 und 1935 eine 
Gruppe  yon 25 Klonen in verschiedenen En t -  
wieklungss tadien  einer n~heren Beobach tung  
unterzogen und der  E r t r a g  an Grfinmasse fest-  
gestel l t .  Besondere  Aufmerksamke i t  wurde  der  
Fr i ih jahrsen twick lung ,  Bes tockung  und  E n t -  
wicklung nach  dem Schni t t  geschenkt .  Die 
Beobach tungen  fiber die Anf~illigkeit tier ein- 
zelnen Klone  s t i m m t e n  in beiden Jah ren  (1933 
und  1934) vo l lkommen fiberein. 

Hie r  sei vorausgeschickt ,  dab  i n  bezug auf das  

1 RXDULESCU, E.:  Uber Rostbefall  bei Phleum 
pratense L. An. Inst.  Cerc. Agr. 6 (1934). 

Verhal ten  gegeniiber  dem Rostbefa l l  zwischen 
den einzelnen Klonen  groBe Unterschiede  vor-  
handen  waren,  und  zwar  waren  einige votl- 
st~indig von Ros t  befallen,  w~hrend andere  volt- 
kommen  frei von Ros tpus te ln  blieben. Die an-  
f~illigen Klone  zeigten unterschiedl iche  Anf~llig- 
kei tsgrade,  die meis ten  waren  jedoch ziemlich 
s t a rk  befNlen.  In te ressan t  war  auch das ~iugere 
Bi ld  des Zuch tga r t ens :  vollst~indig befal lene 
Klone  wechsel ten mi t  res is tenten  ab. 

I m  folgenden werden kurz  unsere Beobach-  
tungen  fiber die W i r k u n g  des Rostbefa l l s  im 
ers ten  und zweiten Jah re  wiedergegeben.  

Friih1"ahrsentwicklung. I m  ers ten J a h r  waren 
die Untersch iede  gering. I m  nachfolgenden 
Jah re  waren  diese viel  deut l icher ,  und zwar  in- 
folge des s t a rken  Ros tbefNls  des Vorjahres .  Die 
n ich t  befal lenen Klone zeigten im F r i i h i a h r  eine 
viel  kr~iftigere En twick lung  als die befal lenen.  

Bestockung. Auch diese Eigenschaf t  verl~iuft 
gewissermaBen para l le l  mi t  der  Rostanf~illigkeit  
der  Klone,  die Untersch iede  kamen  aber  erst  im 
zweiten J a h r e  deut l ich  zum Vorschein.  

Schossen. In  bezug auf den Beginn des 
Schossens b ie ten  unsere Beobach tungen  kein 
einhei t l iehes Bild.  E in  EinfluB des Rostbefa l l s  
konn te  dennoch wahrgenommen  werden,  und 
zwar an dem AusmaB des Schossens. 

Was  die Entwicklung nach dem Schnitt an- 
bet r i f f t ,  s ind wiederum die Unterschiede  im 
zweiten Jah re  deut l icher  als irn ersten. 


