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

Den Anstog zu den vorliegenden Unter- 
suchungen gab die Arbeit von HEUSER (3), der 
an Hand yon Saatzeitversuchen Vermutungen 
fiber das photoperiodische Verhalten yon L. an- 
gusti/olius anstellte. Die aus diesen Versuehen 
abgeleiteten Ergebnisse sollten in regelrechten 
Tagesl/ingenversuchen ffir L. angusti/olius nach- 
geprfift und auf andere Lupinenarten aus- 
gedehnt werden. Weiter war der Gedanke maB- 
gebend, dab sich nach den Erfahrungen mit 
anderen Kulturpflanzen h/iufig bei den Unter- 
suchungen fiber das photoperiodische Verhalten 
wichtige Anhaltspunkte sowohl f/Jr den Anbau 
als auch Ifir die Zfichtung gewinllen lassen. Bei 
der immer mehr zunehmenden Verbreitung der 
Sfil31upinen (ges. geseh. Warenzeiehen) erscheint 
es in Anbetracht des groBen volkswirtschaft- 
lichen Wertes dieser neuen Kulturpflanze 
wfinschenswert, dab die Forschung yon m6g- 
liehst vielen Seiten an sie herangeht. Zwarwurden 
meine Versuehe noeh mit bitteren Lupinen aus- 
geffihrt, ieh m6chte aber annehmen, dab sieh 
die SfiBlupinen in diesen grundlegenden Gesetz- 
m~Bigkeiten nieht yon den Ausgangssorten 
nnterseheiden. 

Die Versuche wurden in den Jahren 1934 und 
193 5 mit  folgenden Arten bzw. Herkfinften 
durchgeffihrtl: L. luteus, Landsorte, L. angusti- 
/olius, blaublfihende Landsorte, L. albus, frfih- 
reife Sorte yon MATTHIES, Klopschen, L. albus, 
sp~treifende Herkfinfte aus Valencia. L. mu- 
tabilis. 

Von jeder Sorte wurden etwa 6 qm groBe Par- 
zellen einmal bei Normaltag und einmal bei i2- 
Stundentag angebaut. Die Verdunklung geschah 
mittels fahrbarer K~tsten aus Holz yon 18 bis 
6 Uhr. Naeh Regenf~llen wS~hrend der Dunkel- 
periode wurde den Nurztagparzellen kfinstlich 
Wasser zugeffihrt, um die Unterschiede in der 
Wasserversorgung nach M6glichkeit auszugleichen. 
13ezfiglich der Methodik kann im fibrigen auf 
meine frfihere Arbeit verwiesen werden (i). Das 
gleiche gilt ffir die Berechnung der photoperiodi- 
schen Indexzahlen (i, 2). 

1 I-Ierrn Dr. v. SENGBIJSCVI bin ich ffir die Uber- 
lassung des Samenmaterials zu Dank verpflichtet. 

Der  Zfichter, 8. Jahrg .  

V e r s u c h e  f i b e r  P h o t o p e r i o d i s m u s  I I I .  

Die photoperiodische Reakfionsweise einiger Lupinenarten. 

Von J. Hackbarth. 

V e r s u c h s e r g e b n i s s e  des  J a h r e s  1934 . 
Die Versuche des Jahres 1934, deren Aussaat 

am 14. 5. erfolgte, litten stark unter der aul3er- 
gew6hnlichen Trockenheit sowie im weiteren 
Verlauf der Vegetation unter Welkekrankheiten. 
Besonders letztere machten Feststellungen fiber 
Ertr~ige an Grfinmasse und K6rnern unm6glieh, 
so dab nur Daten fiber die Entwicklung der 
Pflanzen bis zum Ansatz beigebracht werden 
k6nnen. Diese Zahlen sind in Tabelle I zu- 
sammengefal3t. 

Die H~he der bei Normaltag gewachsenen 
Pflanzen von L. luteus stimmte bei der ersten 
Messung am 2 9. 6. noch weitgehend fiberein mit 
der H6he der Pflanzen der Kurztagparzelle 
(Abb. I). Das Bild ~nderte sich jedoch bereits 
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Abb. I. PIlanzenh6he yon L. luteus bei Normaltag (--) und 12-Stun- 
dentag (--) in den Jahren 1934 und 1935. i 

bei der zweiten Messung am 19. 7., bei der die 
Pflanzen der Kurztagparzelle nur etwa noch die 
halbe H6he der bei Normaltag gewachsenen hat- 
ten. Nach weiteren 16 Tagen betrug der Unter- 
schied etwa das Vierfache. Die Pflanzen der 
Normaltagparzelle hatten nunmehr ihr L~ngen- 
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D u r c h s c h n i ~ t l i c h  

Bezeichnung 

L. luteus . . . . . .  

L. angustifolius . . . 

L. albus ,,Klopschen" 

L. Mbus , ,Valencia". 
L. mulabilis . . . . .  

Tabelle i. 
I I 6 h e  d e r  P f l a n z e n  in cm an  v e r s c h i e d e n e n M e g t a g e n  1934. 

Normaltag 

%/7 29./6. 
r 

lO./8. 
am 

Kurztag 

29./6. 19./7. 27./7. lO./8. 
cm em , cm c m  

I 21,774 A1 [ 

46,i85 5o, o41 

34,458 
28,040 32,74 I 

44,643 4%147 

2,732 i~6oi 

17,784 37,773 
7,073 ~ 22,624 

6,532 I7,OI7 
I7,IOI 31,795 

1 A = Ansatz, weitere Messungen nicht ausgefiihrt. 

wachstum infolge Ansatzes inehr oder weniger 
abgeschlossen, diejenigen der Kurztagparzelle 
wuchsen aber noch weiter, so dab sich der Unter- 
schied etwas verringerte. Weitere Messungen 
waren infolge des Absterbens der meisten 
Pflanzen (Welkekrankheit) leider nicht m6g- 
lich. Der allgemeine Habitus  zur Zeit der 
Blfite der Pflanzen der Normaltagparzelle ist 
am besten aus Abb. 2 zu ersehen. 

2,308 

9,602 

7,468 
6,303 

12,584 

5,oio 6,118 

15,6o3 18,675 

11,O18 14,855 
11,802 12,847 

23,535 30,033 

I1,726 

38,711 

Abb. 2. Hab i tus  von  L. luteus bei Normal t ag  (links) und i 2 - S t u n d e n t a g  
(rechts). J a h r  1934. Gleichal t r ige Pflanzen.  

Noch kraw waren die Unterschiede im 
H6henwachstum bei L. angusti/olius (Abb. 3)- 
Schon bei der ersten Messung waren die ,,Kurz- 
tag"-Pflanzen etwa nur halb so hoch wie die 
, ,Normaltag"-Pflanzen 1. Die Spanne erweiterte 
sich im Lauf der Vegetation his ungef~ihr um 
das Dreifache. Die , ,Kurztag"-Pflanzen zeigten 
auBerdem gegenfiber den , ,Langtag"-Pflanzen 
weitgehefide VerSmderungen im Gesamttyp.  
W/~hrend letztere im allgemeinen nur einen 

1 Diese Bezeichnungen sollen bei der Beschrei- 
bung der Versuchsergebnisse der Kiirze halber ge- 
braucht werden. Sie sagen in diesem Zusammen- 
hange also nichts fiber das photoperiodische Ver- 
halten an sich aus. 

Haupt t r ieb  bildeten, der sich schnell streckte, 
stellten die ersteren einen ausgesprochen buschi- 
gen Typ  dar. Es entstand so der Eindruck, dab 
die Pflanzen in die Breite ansta t t  in die HShe 
wfichsen (Abb. 4). 

Die beiden Herkfinfte von L. albus wiesen bei 
der ersten Messung in beiden Teilen des Ver- 
suches die gleiche H6he auf (Abb. 5--6). Sp~iter 
blieben die , ,Kurztag"-Pflanzen betr~iehtlich im 

Wachstum zuriick, wenn auch nicht im 
gMchen Umfang wie bei L. luteus und 
L. angusti/olius. Trotz des groBen Unter-  
schiedes in der Reifezeit bei normalem 
Anbau zeigten beide Herkfinfte keine 
grundlegenden Verschiedenheiten bei 
Tagesverkfirzung. 

Wesentlich anders gestaltete sich das 
Bild bei L. mutabitis (Abb. 7). Zwar  
waren die , ,Kurztag"-Pf lanzen auch hier 
bei allen Messungen etwas niedriger als 
die Kontrollen, jedoeh hielt sich der 
Unterschied in weitaus engeren Grenzen 
als bei den bisher besprochenen Arten. 
In der /iuBeren Gestaltung waren eben- 
falls keine Unterschiede festzustellen. 

Tabelle 2 bringt die Daten fiber BliAte 
und A matz.  Der Blfihbeginn yon L. luteus 

lag demnach I934 bei Normaltag zwischen dem 
19. 72 nnd 27. 7., am 27. 7. standen schon 72,5 % 
aller Pflanzen in Bliite. Der Bli~hbeginn tier 
, ,Kurz tag"-Pf lanzen dagegen erfuhr eine starke 
VerzSgerung. Am 27. 7- blfihte ein ganz geringer 
Prozentsatz von Pflanzen, und selbst bis zum 
21.8. war erst die H/ilfte in Blfite gekommen. 
Der Ansatz verhielt sich Rhnlich, am 21. 8 ,  
dem letzten Beobachtungstag vor dem Ein-  
setzen der Welkekrankheit,  hat ten bei Normal- 
tag etwa 75 % der Pflanzen Hfilsen angesetzt, 
wXhrend dies bei Kurztag nur bei etwa 30% 
der Fall war. 

Noch auffallender waren die Unterschiede bei 
L. angusti/olius. Die , ,Normaltag"-Pflanzen 
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Tabelle 2. P r o z e n t z a h l e n  d e r  P f l a n z e n  i n  B l f i t e  u n d  m i t  A n s a t z  1 9 3 4  u n d  1935.  

Beob- 
achtung 

am 

29.6. 1934 - - -  
19.7. 1934 - - -  
27.7- 1934 72: 1,3 
io. 8. 1934 ~I: :4,3 
21.8. 1934 zt6 .6,8 

I. 8. 1935 4 :9,3 
21.8, 1935 o .2,8 
4- 9- 1935 o )o,o 

I9.9. 1935 o '5,0 
3. io. 1935 o 5,0 

L. angusti 
L. luteus I tolius 

Blfite 
L. albus 

,,Klopsehen" 
L. albus 

,,Valencia" 

82 

20 

- -  2 6  II,~ 
38 46,8 -- 

7,2 
95,2 

o,( IOO :oo,e 24,05 
2,~ -- ii0,0 

II,~ 0 0 i 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

- -  I O .  

- 7o; 
- -  39, 
- -  4: 

23,8 4, 
52 ,2  O 

I00,0 0 

-- 0 

0 0 

f ingen bereits  vor  dem 19. 7. an  zu bltihen, An- 
fang Augus t  war  die Blfite in der Hauptsache  
abgeschlossen u n d  Hti lsenansatz  eingetreten.  
Die , ,Kurz tag" -Pf lanzen  dagegen kamen  iiber- 
haup t  n ich t  zur  Bltite u n d  zum Ansatz.  

Die Bliite der frfihreifen Herkunf t  , , K l o p -  
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t b b .  3. Pflanzenh6he yon L. angusti/olius bei Normaltag und 
I2-Stundentag. 

schen" yon  L .  a l b u s  setzte bei Normal tag  un d  
bei Kurz tag  etwa zur selben Zeit  ein (19. 70, 
wenn auch bei Kurz tag  n ieht  so intensiv.  Am 
27.7.  war bei b e i d e n  Parzellen Ansatz  vor- 
handen ,  bei den, , ,Kurz tag" :Pf lanzen  in etwas 
geringerem MaSe. Die sp/itreife Herkunf t  
, ,Valencia" dagegen  ring erst am IO. 8. an zu 

!~L. angusti 
L. luteus /oh:us 

I ~ 1  ~ 

48,8 69,1 
70,0 29,( 

95,8 98,( 
IOO~O I I ~  IOO,( 
10070 25,(  IOO,( 
I00~0 I00~( I005 

I00,0 I00~( I00,( 

Ansatz 
L. albus ] 

,,Klopschen" I 

--' 59,9 
- - i  

- -  IO0,O 
--ILOO,O 
9,411oo,0 
};4 I00,0 
~4 IOO,0 

L. albus 
,,Valencia" 

Z 

6 ,12  -- -- 

- -  - -  54,3 
4,8 95,2 

ioo,o 71,7 11,4 95,7 
ioo,o ioo,o 13, 9 IOO,O 
I00,0 I00,0 I00~0 I00,0 

I00~0 I00~0 I00~0 I00~0 

I00,0 I00,0 I00,0 I00,0 

L. muta- 
bills 

8,6  
86,6 

92,3 
I00,0 

I00,0 

I00~0 

IOO,O 

bltihen, gelangte auch nu r  zu einem geringen 
Ansatz.  Die , , K u r z t a g " - P f l a n z e n  blt ihten iiber- 
ha up t  n icht  mehr.  

Die weitgehendste l ) be re in s t immung  zwi- 
schen Normal-  und  Kurz t agbehand lung  wies 
L .  m u t a b i l i s  auf. Die Bliite begann  etwa zur 

Abb. 4. Habitus von L. angusti/olius bei Normaltag (links) und 
i2-Stundentag (reehts). Jahr  1934. Gleichaltrige Pfivnzen. 

selben Zeit, der Ansatz  ging bei Kurz tag  zwar 
etwas langsamer  vor  sich, ha t t e  aber am 2ir  
fast dieselbe relat ive H6he erreieht wie bei 
Normaltag.  

Da  der Versuch des Jahres 1934 so s tark un te r  
der Diirre u n d  der Welkekrankhei t  gel i t ten hat te ,  
w u r d e e r  1935 wiederholt.  Die dazu ve rwende ten  

7" 
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Sorten und Arten waren dieselben, nur yon der 
sp~treifen L. albus wurde eine andere Herkunft ,  

Abb. 5. 
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Pflanzenh6he yon L. albus ,,Klopschen" bei Nor~altag und 
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Abb. 6. PflanzenhOhe yon L. albus , ,Valencia" boa Normal tag  und 
I2-Stundentag. 

die aber 'auch aus 'der Gegend yon Valencia 
s tammt ,  verwendet.  Der Versuch wurde ebenso 

angelegt wie 1934, nur in der Pflege wurde eine 
~nderung eingef/ihrt Da im Mai und Anfang 
Juni dieselbe Dfirre herrsehte wie 1934, wurden, 
um den Versuch nicht vorzeitig abbrechen zu 
mfissen, simtliche Parzellen von Zeit zu Zeit 
ktinstlich bew~ssert. Die kiinstliche Bew/isse- 
rung wurde bis Mitte August fortgesetzt; yon 
da ab erhielten die Lupinen nur wieder die 
natfirlichen Niederschl/tge. Bevor ich jedoch auf 
den EinfluB dieser MaBnahme n~her eingehe, 
will ich kurz die Versuchsergebnisse selbst an- 
ffihren. 

V e r s u c h s e r g e b n i s s e  des  J a h r e s  I935. 
Die Aussaat erfolgte wie im Vorjahr erss Mitre 

Mai, u m  die Un te r sch iede  in der  Tagesl~nge r ech t  
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Abb.  7. Pf ianzenh6he yon L. m~tabilis be] No rma ] t ag  und  
i2-Stundentag. 

kraB hervortreten zu lassen. Der Aufgang war 
normal, die Verdunklung wurde einige Tage nach 
der Aussaat begonnen. Die Zahlen ftir die vege- 
tative En• sind aus Tabelle 3 und den 
Abb .  i ,  3 u n d  5 - -7  ers icht l ich .  

Zur  Techn ik  is t  noch  hizuzuff igen,  dab  die  
Messungen  bis zum A n s a t z  e inze lpf tanzenweise  
durchgef i ih r t  wurden .  Vom 5- 9. ab  w u rd en  des 
d i ch t en  B e s t a n d e s  wegen  n u t  5 Messungen je 
Parze l le  v o r g e n o m m e n  und  da raus  der  Durch -  
s c h n i t t  e r rechne t .  

Die  H 6 h e  d e r  P f l a n z e n  der Normal -und  
Kurztagparzellen yon L. luteus war bei den ers- 
ten Messungen noch gleich (vgl. Abb. I). Darauf  
setzte ein st~rkeres Wachs tum der , ,Normai tag"-  
Pflanzen ein, das sich nach dem Ansatz wieder 
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verlangsamte. Die folgenden Messungen geben 
das Wachstum der sekund~iren Triebe wieder. 
Bis zum I. 8. stimmten die Ergebnisse mit denen 
des Jahres 1934 iiberein, yon diesem Datum an 
setzte aber ein verst~irktes Liingenwachstum der 
,,Kurztag"-Pflanzen ein, die schliel31ich die Kon- 
trollen um ein betr~ichtliches iiberragten 
(Abb. 8). 

Dieselbe Erscheinung wiederholte sich bei 
L. angusti~olius (vgl. Abb. 3). Nach anfitng- 

Der Verlauf der vegetativen Entwicklung ist 
auBerdem in 2 W ~ i g u n g e n  d e r  G r f i n m a s s s e  
festgehalten. Die erste wurde am 29. 8. an einem 
Tell der Pflanzen, die zweite am IO. IO. an dem 
Rest durchgeffihrt (Abb. IO). Am 29. 8. hatten 
die ,,Nornaltag"-Pflanzen yon L. luteus und L. 
albus ,,Valencia" noch etwas mehr Grtinmasse 
als die ,,Kurztag"-Pflanzen. Bei den anderen 
ist das Verh~iltnis umgekehrt. Bei den W~gun- 
gen am IO. IO. hatten sich die Zahlen stark ver- 
schoben, jedoch sind sie schwer auswertbar, da 
der Ausreifungsgrad der beiden Serien ein ganz 
verschiedener war, zum Tell war die Normaltag- 
parzelle schon abgeerntet. Nichtsdestoweniger 
waren die Unterschiede vorhanden, wenn auch 
nicht in dem durch die Zahlen vorget~uschten 
AusmaBe. 

Die Zusammenstellung der Tabelle 4 bringt 
Beobachtungen fiber das W u r z e l w a c h s t u m  

Abb. 8. Je  2 Pflanzen yon L. luteus, links bei Nolanaltag, reehts bM 
i2-Stundentag gewachsen, J a h r  I935. Gleichaltrige P[lanzen. 

lichem Zuriickbleiben der ,,Kurztag"-Pflanzen 
begann auch hier fast ganz pl6tzlich eine ge- 
steigerte vegetative Entwicklung, die bis zum 
SchluB der Vegetation anhielt. Die Pflanzen 
der Kurztagparzelle waren noeh am • IO. 
v611ig griin und zeigten keinerlei Anzeiehen des 
Absterbens. Die Kontrollen waren zu diesem 
Zeitpunkt l~ingst reif und abgeerntet (Abb. 9). 

Die beiden Sorten yon L. albus (vgl. Abb. 5 
u. 6) wiesen zun/ichst eine weitgehende Gleich- 
f6rmigkeit im Entwieklungsverlauf auf. Bei der 
Irfihreifen Sorte ,,Klopschen" nahm yore I. 8. 
ab die H6he der ,,Kurztag"-Pflanzen gegenfiber 
den ,,Normaltag"-Pflanzen zu. Bei der sp~t- 
reifen spanisehen Herkunft bekamen die bei 
Normaltag gewachsenen Pflanzeff ' im letzten 
Teil tier Entwicklung einen kleinen Vorsprung. 

L. mulabilis (vgl. Abb. 7) hatte bei den ersten 
Messungen fiberhaupt keine Unterschiede auf- 
zuweisen. Infolge des etwas frfiher einsetzenden 
Streckungswachstums der Bliitentriebe be- 
kamen die Pflanzen der Langtagparzelle einen 
kleinen Vorsprung, der aber bald yon den ver- 
dunkelten Pflanzen wieder eingeholt und letzten 
Endes etwas fiberholt wurde. 

Abb. 9. Je  2 Pflanzen yon L. angustiJolius, links bei Normaltag,  
rechts bei x2-Stundentag gewachsen. J a h r  1935. Gleichaltfige 

Pflanzen. 

u n d d i e  K n 6 1 1 c h e n b i l d u n g .  E s w a r f a s t  
allgemein festzustellen, dab die Wurzelbildung 
kr~ftiger und die Kn61tchenbildung bei ,,Kurz- 
tag"-Pflanzen starker war als bei ,,Normaltag"- 
Pflanzen. 

Die Beobachtungen fiber den Verlau[ von 
Bliite und Ansatz erfassen 1935 in der Haupt- 
sache den Zeitraum, der 1934 wegen der Welke- 
krankheit nicht berficksichtigt werden konnte. 
(s. Tabelle 2). 
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Am I. 8. hat ten 
die , ,Normaltag"- 
Pflanzen von L. lu- 
teus vSllig abgebliiht 
und zu fast lOO% 
angesetzt. Die Pflan- 
zen der Kurztagpar- 
zelle begannen dage- 
gen erst eben zu blti- 
hen, erreichten 4 Wo- 
chen sp/iter die Voll- 
bltite und nach weite- 
ten 2 Woehen vollen 
Ansatz (Abb. II).  

lung auch in der generativen eine weitgehende 
LTbereinstimmung zwischen Normal- und Kurz- 
tagserie aufzuweisen (vgl. auch Abb. i i ,  Hinter- 
grund). 

Im Jahre 1935 war es auch mSglich, die 
E r n t e  an  H / i l s e n  u n d  K S r n e r n  unter 
den variierten Lichtverhgltnissen zahlenm/il3ig 
festzustellen (Tabelle 5). 

Die lichtperiodische Reaktionsweise der be- 
treffenden Eigenschaft ist am einf~/chsten aus 
den beigefiigten Indexzahlen zu ersehen. Es 
lassen sich hier 3 Gruppen unterscheiden: Der 
Wert o ist typisch ftir ein Merkmal, das nur bei 
Langtag, bei Kurztag tiberhaupt nicht aus- 

~ 2 ~  - -  1 

O L luf. Z.ang Lmut. L a'lb. L.cd3.  Z,lut. Z,~ny. L, mut  L.alb. L.Mh 
Kloflschen V~lene/~ Klopschen Valen~/a 

', .,I x ) 
x r  y 

29. ~ 1935 IO.~K, Ig3E 

Abb. IO. Durchschnittl. Grtingewicht in kg je Pflanze am 29. 8. und IO. lO. 1935. 
[] =Normaltag, �9 = i2-Stundentag. 

Bliite und Ansatz 
von L. angusti/olius 
waren am I. 8. bei 
Normaltag nochweit- 
gehender abgeschlos- 
sen als bei L. luteus, 
w/ihrend die ,,Kurz- 
tag"-Pflanzen sich 
ausschlieBlich vege- 
tat iv zn entwickeln 
schienen (Abb. 12). 
Nur einige Pflanzen, 
etwa IO %, kamen bei 
Kurztag iiberhaup~ 
zu B1/ite und Ansatz. 

Die friihreife L. al- 
bus hat te  in beiden 
Versuchsserien am 
I. 8. hundertprozen- 
tig gebliiht und an- 
gesetzt. Bei der sp/it- 
reifen Form aus Va- 
lencia verz6gerten 

s ich Bliite und An- 
satz der , ,Kurztag"- 
Pflanzen um etwa 
2 Wochen. 

L. mutabilis hatte  
ebenso wie in der 
vegetativen Entwick, 

gebildet wird. Dies ist der Fall bei L. tuteus, 
L. angusti/olius und L. albus ,,Valencia" fiir 
Zahl und Gewicht der reproduktiven, aus- 
gereiften Pflanzenteile. Eine weitere Gruppe 
yon Zahlen liegt um den Wert  IOO herum. Die 

Tabelle 4- 
V e rg l e i ch  der  Wurze I -  und  IKn611chenbil- 
dung  bei IKurztag mi t  der  bei N o r m a l t a g .  

B e z e i c h n u n g  

L. luteus . . . . . . .  

L.  angusl i /ol ius  . 

L .  albus , t~ lop -  
schen" . . . . . .  

L.  albus , , V a l e n -  
c i a '  ' .  . . . . . . . .  

L.  mu~abilis . . .  

P f a h l -  S e i t e n -  
w u r z e l  w u r z e l n  

kfirze r 

dicker 
kr~ftige 

ktirzer 
kr/iftige 

k r g f t i g e  

k t i r z e r  
kr /s  

w e i t e r  o b e n  
a n g e s e t z t ,  

z a h l r e i c h e r  

zah]reicher 

dicker 

Kn511chen2 
bildung 

v e r s t ~ r k t  

verst~rkt 

verst~rkt 

Ausbildung dieser Merkmale wird durch den 
unterschiedlichen Lichtgenul3 nicht oder nur 
wenig beeinflul3t. Hierher gehSren die meisten 
Eigenschaften yon L. albus , ,Klopschen" und 
L. mutabilis. Die dritte Gruppe umfal3t Index- 
zahlen, die den Wert  IOO stark iiberschreiten, 
das betreffende Merkmal wird also bei Kurztag 
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wesentlich besser ausgebildet als bei Normaltag. 
Hier ist eigentlich nur die Zahl der am IO. IO. 
1935 noch gr/inen Hiilsen je Pflanze zu nennen. 
Wichtiger ist jedoch die Gesamtzahl der Hfilsen. 
Bei L. luteus ist sie bei Kurztag ungef~ihr ebenso 
hoch, bei den Herkiinf- 
ten yon L. albus niedriger 
als bei Normaltag. L. 
mutabilis dagegen setzte 
bei Kurztag ungef~ihr 
die doppelte Anzahl 
Hfilsen an. 

J 
zuriickblieb. Die Zahl der Tage vom Aufgang 
bis zur Bltite wurde bei sp~iter werdendem Saat- 
terrain allmiihlich geringer, w~ihrend die Zahl 
der Tage yore Aufgang bis zur Reife ziemlich 
konstant war. Diese Angleichung ist zuriick- 

S a a t z e i t v e r s u c h e  
934--1935 mi t L.luteus 
un d L. angusti/olius. 

Unabh~ngig yon den 
TageSl~ngenversuchen 

wurden yon der Abtei- 
lung Feldversuchswesen 
am Kaiser Wilhelm-In- 
stitut fiir Ztichtungsfor- 
sehung in Mtincheberg 
Saatzeitversuehe mit L. 
luteus und L. angusti/o- 
lius durehgeffihrt, wobei in der Hauptsache der 
Ertrag an Grfinmasse und K6rnern festgestellt 
wurde. Das bisher unver6ffentlichte Zahlen- 
material wurde mir freundlicherweise VOlI1 Ver- 
suchsleiter, Herrn A. 
M E Y L E ,  z u r  Verffigung 
gestellt (7, 8) (Tabelle 6). 

1934 wurde ein Ver- 
such zur  Bestimmung 
des Ertrages an grtiner 
Masse und K6rnern bei 
L. luteus durehgeftihrt. 
Die frfiheste Saat hat te  
den gr613ten Ertrag an 
Griinmasse. Demgegen- 
fiber fielen die beiden 

sp/iteren Aussaaten 
stark ab. Der Unter- 
schied der beiden letzte- 
ren dfirfte innerhalb der 
Fehlergrenzen liegen. 
Der Kornertrag konnte 
nur ffir die beiden ersten 
Saattermine festgestellt 
werden, die frfiheste Aussaat lieferte mehr 
K6rner als die zweite. Auch das Jahr  1935 
brachte denselben gleichm~13igen Abfall hin- 
sichtlich der Grtinmasse. Dell besten Korn- 
ertrag brachte ebenfalls die frfiheste Aus- 
saat, w~hrend die Ernte  an K6rnern der am 
3.5.  ausges~ten Lupinen schon ganz erheblich 

Abb. I I .  L. luteus, links bei Normaltag, rechts bei I2-Stundentag gewachsen. Phot. 8. 8. 1935. 

zuffihren auf die Verl~ngerung der Ausreifdauer 
bei sp~ter werdender Saatzeit. 

Die Saatzeitversuche mit dem bitterstoff- 
freien Stature 411 yon L. angusti]olius wurden 

Abb. I2. L. angusti]olius, links bei Normaltag, rechts bei I2-Stundentaa gewachsen. Anschlie~end 
L. mutabilis, im weiteren Hintergrund L. albus. Phot. 8.8. ~935. 

erstmalig 1935 durchgeffihrt. Die Zahlen ffir den 
Ertrag an K6rnern und Grfinmasse zeigten die- 
selbe Tendenz, bei sp~ter werdender Aussaat 
abzusinken. Das gleiche gilt ffir die Zeit vom 
Aufgang bis zur Blfite. Die Zeit bis zur Reife 
wurde aber schon l~nger, je sp~ter der Aussaat- 
terrain lag. Am deutlichsten t ra t  die Reife- 
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Tabel le5.  E r n t e  a n  I - t f i l s en  u n d  K 6 r n e r n  1935 .  

Kurztag ~ ~ [ 

- -  - -  1 9 , 5 9  o 12, 0 -- 0 

- - ] - - i  3'78/ 4 , 2 1 -  o 

- -  - -  5,I9 2,85! - -  o 

~8,37-- 18 09 3,57i 3,85 799,9 

c8,37-- 23,28 6,42 3.85 83,I( 

- -  - -  4,08 4,29 - -  o 

- - I - -  0,791 1,5~ - -  o 

- -  - -  2o8,o 357,o - -  o 

Normal tag  

b 

Zahl der Samen 76 94 68 44 r477 - -  je Pflanzel , , , 21,oc 

Zahl der Samen 3, 88 4,37 4,51 - -  je Hiilse 3,77 
Zahl der reifen Htilsen 

je Pflanze 19 79/ I7,551 3,28 - -  5,57 ! 

Zahl der grfinen Hfilsen ' // ' : ' 6'6 
j ePf lanze  2'3o Ol 5 o 1 3 6 6 5  5,51 

Gesamtzahl der Hiilsen 
je Pflanze 22,o9 17,7o :3,41 , 5 ii,o8 

Gewieht der geernteten 
K6rner j ePf lanze ing  13,3o] 14,41 4,95 - -  4,71 

/ Gewieht der geernteten 
K6rner j e H t i l s e i n g  o,671 0,92 1'5Ii - -  I 0,85 

Tausendkorngewicht ! [ 
[ 12II,O 1335,o - -  In g 172,o 224,0 

Index 

~ 2  

81 ,25  O 

93,34 o 

57,89 

86,67 

99,92 / 

lO6,6o! - -  

93,29 

lOO,3 

93,18 

328,3 

2IO,I 

86,55 

92,94 

92,86 

Tabelle 6. 
S a a t z e i t v e r s u c h e  m i t  L. l u t e u s  u n d  L. a n g u s t i f o l i u s ,  lVifincheberg 1934--1935. 
Aussaattermine: 1934: 28. 3-, IZ. 4., 25.4. 1935: 3. 4., 15. 4., 3. 5. Frfihe Aussaat  = ioo. 

Kornertrag 

]3ezeichnung 

L. luteus 
Siil31upine St. 8o 1934 ioo 94 - -  ioo 59,9 

,, 1935 ioo 94,4 81,3 ioo 93,7 
L. angustifolius 

SfiBlupine St. 4 I I  1935 ioo 7o,2 29,8 ioo 8o, 3 

verz6gerung jedoch bei den Zahlen ffir die Tage  
yon der Bliite his zur Reife hervor .  Die sp~iteste 
Aussaa t  ben6t ig te  dazu fiber 5 ~ % mehr  als die 
am 3 .4 .  erfolgte. 

D i s k u s s i o n .  

Die bisher ohne weitere S te l lungnahme mi t -  
getei l ten Versuchsergebnisse bieten,  besonders  
im Vergleich mi t  den von HEUSER erhal tenen,  
ein widerspruchsvolles  Bild. Die Widersprfiche 
und Unklarhe i ten  werden noch vergrSBert  
durch die etwas willkfirliche Einte i lung der 
Pf lanzen in Kurz tag- ,  t agneut ra le  und  Lang tag-  
pflanzen. D a m i t  soil nicht  e twa  die St ichhalt ig,  
keit  dieser Einte i lung angezweifelt  werden,  son- 
dern es soll ein Hinweis darauf  sein, dab nun 
nieht  alle Kurz tag -  oder Lang tagpf lanzen  in 
derselben Weise reagieren wie andere. Es  ist 

Ertrag an 
Griinmasse 

63,7 
79,2 

50,0 

Tage: Auf- 
gang--Blfi te 

IOO 95 83 

ioo 94 89 

Tage: Auf- 
gang--Reife 

9 9  i o o  

l O  9 i o o  

IOO IOO 

i o o  .lO 4 

Tage: 
Blfite--Reife 

I O 6  1 2 9  

1 3 o  1 5 3  

sehr wohl  vorstel lbar ,  dab die eine Ar t  mehr  in 
ihrer vegeta t iven ,  eine andere mehr. in ihrer 
r eprodukt iven  Entwicklung  durch die Ver- 
~nderung der Liehtverh/i l tnisse gest6r t  wird. 
Dies kann  weiterhin nicht  ffir die Entwicklungs-  
phasen an sich, sondern auch fiir den Entwick-  
lungs rhy thmus  Gfiltigkeit haben.  Es  dfirffe sich 
vielleicht empfehlen,  nicht  yon Kurz tag- ,  tag-  
neut ra len  oder Langtagpf lanzen,  sondern yon 
, , l ichtwechselempfindlichen" und ,,lichtweehsel- 
unempf indl ichen"  Ar ten  oder Rassen zu spre- 
chen. Wenn  wir nun aber  aus Zweckm/iBigkeits- 
grfinden an der al ten Eintei lung fes thal ten und 
den Ablauf  des vege ta f iven  und reprodukt iven  
W a c h s t u m s  sowie dessert endgfiltige Resu l ta te  
als Kr i t e r ium ffir Kurz-  oder Lang tagreak t ion  
auffassen, so ergibt  sich aus den Versuchen yon 
HEUSER, FISCHER (S. unten),  MEYLE und  mir  
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Tabelle 7. R e a k t i o n  d e r  e i n z e l n e n  E n t w i c k l u n g s -  u n d  E r t r a g s k o m p o n e n t e n  y o n  
L. augustifolius u n d  L. luteus in  v e r s c h i e d e n e n  V e r s u c h e n .  

K = Kurztagtyp, L ---= Langtagtyp, N = tagneutral. 

Versuchs- Vegeta- L. angustifoIius L. luteus 
ansteller und gr t r ag  Generative Entwicldung I Vegeta- Ertrag Generative Entwieklung 
A r t  des Ve t -  . 1 rive Ent- an Grfin- Zeit: K o r n -  Live Ent-  an Grfin- Zeit: K o r n -  

suches IJ ant wick- ertrag wick- masse Aufgang Aufgang Bliite ertrag I lung masse Anfgang Aufgang] Blfite 
- -  Blttte - -  Reife - -  Re fe lung - -  Bl/ite - -  Reife - -  Reffe 

FISCHER, Saat- 1922 
zeitversuche. 1923 - -  

FISCHER, Saat- 
zeitversnche. 1924 

H E U S E R ,  S a a t -  I 9 2 9  

zeitversuche. 1933 
MEYLE, Saat- 1934 

zeitversuche. 1935 
H A C K B A R T H ,  

Tagesl~ingen- 
versuche . . I934 K 

H A C K B A R T H ,  

Tagesl~ngen- 
versuche . . 1935 L 

1 Nach der Interpretation yon HEUSER. 

K K K 

L L K 

L 

L - -  - -  

K 

K 

"7-- 

K1 

L 1 

L 

K 

N 

K 

L 

L 

L 

L 2 

L ~ 

K K 

N K 

2 Aussaat--Reife. 

N 

L 1 

L 

(Tabelle 7) folgendes Bild fiir L. angusti/olius 
und L. luteus : 

HEUSER (3, 4, 5, 6) Ml t  L. angusti/olius (ge- 
priift wurden im Laufe der Jahre mehrere 
Soften) sowie auch L. luteus auf Grund der 
generativen und vegetativen Entwicklung in 
den Saatzeitversuchen f/ir Kurztagformen. Diese 
Annahme wtirde an sich auch gut mit der siid- 
lichen Herkunft  der Lupinen iibereinstimmen, 

Im grol3en ganzen gleiche Versuchsergebnisse 
erzielte auch RSCI~ER 1 in Saatzeitversuchen mit 
L. luteus, die er in den Jahren 1922--1924 in der 
Gegend yon Nauen bei Berlin anstellte 1. In den 
Jahren 1922 und 1923 stieg sowohl der Korn- 
ertrag als auch die H6henentwicklung der Pflan- 
zen mit sp~ter werdendem Saattermin. Im 
Jahre 1924 t ra t  eine gewisse Nivellierung der 
Unterschiede ein. 

In vielen Punkten im Gegensatz zu diesen 
Versuchsserien stehen die Ergebnisse der 
Miincheberger Saatzeitversuche (7, 8). Am Be- 
ginn der Bliite gemessen ist hier sowohl L. an- 
gusti/olius als auch L. luteus als Langtagpflanze 
zu bezeichnen. Bei Betraehtung der Zeit vom 
Aufgang bis zur Reife bestehen zwischen beiden 
Arten Unterschiede. Wiihrend L. angusti/olius 
als Kurztagform reagiert, verh~ilt sich L. luteus 
neutral. In bezug auf die Ausreifdauer (Bliite 
bis Reife) stimmen die Beobachtungen mit  
denen yon I-IEusER tiberein, beide Arten reagie- 
ren im Kurztagtyp.  Der Kornertrag dagegen 

1 Herrn Regierungsrat Dr. FISCHER bin ich ftir 
die {)berlassung des bisher nnver6ffentlichten 
gahlenmaterials sehr zu Dank verpflichtet. 

nimmt in Miincheberg bei sp~terer Aussaat ab, 
eine Erscheinung, die nach der Interpretation 
yon HEUSER fiir Langtagtyp spricht. Grund- 
s~tzlich sei hierzu abet folgendes bemerkt. Das 
Ansteigen des Ertrages all Griinmasse bei sp~iter 
werdendem Saattermin entspricht durchaus dem 
Verhalten einer Knrztagpflanze. (Man denke an 
das klassische Beispiel der Sojabohnen.) Un- 
erwartet ist jedoch das gleichzeitige Ansteigen 
des Kornertrages, der bei einer typischen Kurz- 
tagpftanze absinken miiBte. HEUS~R nimmt in 
Anlehnung an RASUMOV nun an, dab durch die 
Vermehrung der Grtinmasse, also der Assimila- 
tionsfl/iche, auch eine Erh6hung des Kom- 
ertrages bedingt wtirde. Dies braucht abet 
keineswegs der Fall zu sein, wie aus den Ver- 
suchen mit Soja, Panicum, Phaseolus und an- 
deren Kurztagpflanzen hervorgeht. Am Korn- 
ertrag gemessen, k6nnte die Lupine nach den 
Versuchen yon FISCHER und HEUSER ebensogut 
als Langtagpflanze angesprochen werden und 
nach den Saatzeitversuchen yon MEYLE als 
Kurztagpflanze. 

Die Widersprtiche in den Ergebnissen werden 
dadurch abet nicht aus dem Wege ger~iumt, 
sondern nur die Bezeichnungen nmgekehrt. Es 
bleibt die Tatsache bestehen, dab die Mfinche~ 
berger Versuchsreihe genau das Gegenteil der 
beiden anderen gezeigt hat. HEUSER selbst land 
in seinen Versuchen auch noch ziemlich viele 
Unklarheiten und stellte deshaIb schon 1933 die 
Forderung auf (3), dab die in Saatzeitversuehen 
gewonnenen Ergebnisse in regelrechten Tages- 
l~ingenversuchen nachgepriift werden mtiBten. 
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Leider mfissen wir sagen, dab auch diese, nun- 
mehr 2j/ihrigen Versuche, die Fragen durchaus 
noch nieht geklgrt haben. Sie habell bisher mit 
Bezug auf L. luteus ulld L. angusti/olius folgendes 
gezeigt : 

I934. Die Pflanzen beider Arten blieben bei 
12-Stundentagwesentlich kleiner und die Bliite 
setzte bedeutend sparer ein als bei Langtag. Sie 
sind also ihrer vegetativen Entwicklung nach 
Kurztag-, ihrer generativen Entwicklung nach 
Langtagpflanzen. 

I935. Die Pflanzen entwickelten bei 12- 
Stundentag nach anf~llgtichem Stocken des 
Wachstums sehr vie1 mehr Griinmasse als bei 
Langtag. Der--Bltihbeginn wurde bei L. angusti- 
/olius fast ganz unterdriickt, bei L. luteus stark 
verz6gert. Sie sind ihrer vegetativen und genera- 
tiven Entwicklung nach Langtagpflanzen. Der 
Korllertrag spricht bei beiden ebenfalls ftir Lang- 
tageharakter. 

Wie sind diese Widersprtiche zu kl~iren oder 
die Ergebnisse in Einklang zu bringen? Oeh6ren 
L. a~gusti/oHus und L. l~teus zum Langtag- oder 
Kurztagtyp? Der Tagesl~ngenversueh, der hier 
die Entscheidung bringen sollte, hat es bisher 
nicht in  ausreichendem Mal3e getan, denn die 
Ergebnisse beider Jahre sind durchaus ver- 
schieden. Man vergleiche dazu die Abb. 2 und 8 
sowie 4 und 9./Man k6nnte auch an Sorten- 
unterschiede denken, denn das verwendete Ma- 
terial war bei den 4 Versuchsserien verschieden. 
Da sich aber bei den Versuchen yon HEUSER 
verschiedelle Soften einer Art zum mindesten 
gleichsinnig verhielten, ist diese Annahme nieht 
sehr wahrscheinlich. 

Es bleibt also nur fibrig, andere Einfltisse als 
die Tagesl~nge ft~r diese Unterschiede verant- 
wortlich zu machen. Zwar hat sich im alI- 
gemeinen gezeigt, dab bei den meisten bisher 
auf ihre photoperiodische Reaktion bin unter- 
suchten Pflanzen der Einflu[3 yon Temperatur 
und Feuchtigkeit keine ausschlaggebende Rolle 
spielt, in neuerer Zeit sind abet auch mehrere 
F~lle bekannt geworden, ftir die diese Annahme 
nicht zutrifft. Nach dem Vorgang anderer 
haben sich neuerdings RUDORF und Mitarbeiter 
(9, IO, II,  dort weitere Literatur), mit diesen 
Zusammenh{ingen besch{iffigt. RuDoR~ und 
ST~LZNEI{ (II) kamen zu dem Ergebnis, dab 
sich bei Salat der EinfluB der TagesHinge 
weitgehend durch Temperatureinwirkullg er- 
setzen l~igt. 

Hierin kSnnte bereits ein Grund fiir die Unter- 
sehiede zwischen den Saatzeitversuchen einer- 
seits und den Tagesl~ngenversuchen anderer- 
seits zu suchen sein. Wurden doch die Saatzeit- 

versuche an allen Stellen Ende M~rz bis Anfang 
April begonnen, w~hrend bei. den Tagesl~ingen- 
versuchen die Aussaat erst Mitte Mai erfolgte. 
Die Temperaturen w~ihrend der ersten Ent- 
wicklung waren also ganz verschieden, in den 
Saatzeitversuchen wesentlich niedriger als in den 
Tagesl~ingenversuchen. Fiir die M6glichkeit des 
Einflusses der Temperatur, auf die schon 
HEIJsEI~ (5) hingewiesen hat, spricht auch die 
Tatsache, dab in den Landsberger Saatzeit- 
versuchen yon der ftinften bis sechstell Aussaat 
(IO. bzw. 2o. 5.) an die Reaktion fast durchweg 
eine andere wird als bei dell vorhergehenden 
Aussaatterminen, um sich in den kfihleren 
Herbstmonaten wiederum zu ~ndern. 

Einen weiteren Hinweis kann der Vergleich 
der Tagesl~ingenversuche der Jahre 1934 und 
i935 liefern. Wie schon bei der Beschreibung 
der Versuchsergebnisse erw/ihnt, wurde der Ver- 
such 1935 ausgiebig ktinstlich beW~ssert. Der 
Einflug dieser Mal3nahme war ein auf3erordent- 
licher. Bei den bis dahin stark zurtickgebliebe- 
nen Pflanzen-der I2-Stundenserie begann jetzt 
ein fippiges vegetatives Wachstum, das sich 
aueh fortsetzte, als die Bew~isserung wieder ab- 
gebrochen wurde. Hier hat also offensichtlich 
der EinfluB des Wassers den der Tagesl~inge 
v61!ig iiberdeckt und ein ganz anders geartetes 
Bild hervorgerufen, wie es nach den Versuchen 
des Trockenjahres 1934 zu erwarten war. 
Der ver~indernde Einflug l~ingerer Diirrezeiten 
ist auch aus den Zahlen yon HEUSER fiir L. an- 
gusti[olius zu ersehen, Das Jahr 193o war im 
allgemeinen niederschlagsreich, jedoch setzte im 
Juni eine 5 Wochen dauernde Diirreperiode ein. 
Dieser zeitweilige Mangel an Wasser hatte ge- 
ntigt, eille Anzahl der sonst gefundenen Re- 
aktionsweisen in das Gegenteil zu verkehren. 
Auch manche Unterschiede zwischen den Saat- 
zeitversuchen in Mtincheberg auf der einen Seite 
und Landsberg sowie Nauen auf der anderen 
Seite lieBen sich vielleicht unter Beriicksichti- 
gung der monatlichen Niedersehlagsmengen und 
der Bodenverhgltnisse einer Erkl~irung ll~her- 
bringen. 

Zusammenfassend kann llach dem heutigen 
Stand der Versuchsergebnisse fiber die photo- 
periodisehe Reaktionsweise roll L. angusti/olius 
und L. Iuteus llur gesagt werden, dab sie auf eine 
Vergnderung der Tageslgnge in verschiedener 
Hinsicht reagieren. Ob sie zum Kurz- oder 
Langtagtyp geh6ren, mul3 nach den Ergeb- 
nissen der Tagestiingenversuche noch ats un- 
geklgrt angesehen werden. Zahlreiche Be- 
obachtungell sprechen dafiir, dab fiir den Ent- 
wicklungsablauf yon L. angusti/olius und L. lu- 
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teus die Temperatur  und der Wasserhaushalt 
mit yon ausschlaggebender Bedeutuhg sind. 
Nach dieser Richtung bin miissen weifere Ver- 
suche angesetzt werden, in denen neben der 
Tagesl/inge auch die Temperatur  and besonders 
die Yeuchtigkeit kontrolliert werden kann. 

Wesentlich einfacher scheinen die Dinge bei 
L. albus zu liegen. Sowohl yon HEOSER (5) als 
auch yon mir wurden zwei Sorten gepr/ift. 
JTIEUSER h/ilt L. albus fiir mehr oder weniger 
tagneutral. Aus meinen Tagesl/ingenversuchen 
ergibt sich dasselbe. Sowohl die friihreife Sorte 
,,Klopschen" als die sp/itreife Herkunft  ,,Va- 
lencia" sind als tagneutral mit Neigung zum 
Kurztagtyp zu bezeichnen. 

Geringen Einflul3 hat eine AMinderuIIg der 
Tagesl~nge auch auf den Entwicklungsablauf 
yon L. mutabilis. Diese Art mug yon allen bis- 
her gepriiften als die tagneutralste angesehen 
werden, nur die Zahl der angesetzten Hiilsen 
war bei Kurztag sicher h6her als bei Normaltag. 

F o l g e r u n g e n  ft ir  A n b a u  u n d  Z f i c h t u n g .  
Saatzeitversuche sind, besonders im Hinblick 

auf den Anbau von Siil31upinen (ges. gesch. 
Warenzeichen) ftir verschiedene Zwecke der 
Nutzung yon grol3er Wichtigkeit. Die altem 
Ansctrein nach bestehenden engen Beziehungen 
bei L. luteus und Z. a~gusti/olius zwischen Tages- 
1/inge, Temperatur und Wasserhaushalt machen 
eine Beriicksichtigung aller drei Gesichtspunkte 
bei der Anlage und Auswertung der Versuche 
notwendig. Bei Saatzeitversuchen mit L. albus 
und mutabilis k6nnen die Unterschiede in der 
Tagesl/inge mehr oder weniger Vernachl/issigt 
werden. Ihr neutrales Verhalten der Tagesl/inge 
gegentiber lassen diese Arten fiir den Zwischen- 
Iruchtbau besser geeignet erscheinen als L. lu- 
teus und L. a~,gusti/olius. 

Ftir die ziichterische Bearbeitung der Lupinen- 
arten ergeben sich ebenfalls einige Hinweise, 
wenn sie auch zum Teil negativer Natur  sind. 
Es w/ire durchaus erwiinscht, von L. luteus und 
L. ar~gusti/olius Soften herauszuztichten, die 
eine spezielle Eignung fiir Stoppelfruchtbau be- 
sitzen. Hierfiir w/irden Kurztagtypen, die nach 
Aussaat w/ihrend der langen Tage des Sommers 
vim Griinmasse ausbilden, sehr erwfinscht. .Die 
Erreichung dieses Zuchtzieles erscheint aber 
nach den Ergebnissen der bisherigen Unter- 
suchungen ziemlich schwer, da diese darauf hin- 
deuten, dab nicht allein die Tagesl/inge, sondern 
auch weitere Wachstumsfaktoren dabei in 
starkem lVIaBe berficksichtigt werden mfissen. 

Der ziichterischen Bearbeitung yon L. albus 
und L. mutabilis und ihrer Einffihrung als neue 

Kulturpflanzen stehen, von seiten ihres photo- 
periodischen Verhaltens aus betrachtet,  keine 
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Schwierigkelt~n lm Wege. Damit entf/illt ein 
groBer Mangel, der der Einftihrung zahlreicher 
Pflanzenarten aus s6dlichen Breiten sonst an- 
zuhaften pflegt. 

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

An den Lupinenarten lu~eus, angusli/olfus, 
albus und mutabilis wurden 1934 und i935 
Tagesl/ingenversuche durchgefiihrt. 

Bltite, Ansatz und Reife yon L. a~gusti/olius 
und L. luteus erfuhren bei i2-Stundentag eine 
starke Verz6gerung gegeniiber dem Normaltag. 

Im iibrigen zeigten die beiden Arten bei den 
Tagesl/ingenversuchen selbst sowie auch beim 
Vergleich mit den Ergebnissen yon Saatzeit- 
versuchen ein so widerspruchvolles Verhalten, 
dab die Frage nach ihrer photoperiodischen 
Reaktionsweise als nicht gekl/irt angesehen 
werden mug. 

Es wird vermutet, dab bei den vorgenannten 
Arten neben der Tagesl/inge auch Temperatur  
und Feuchtigkeit einen groBen Einflut3 auI den 
Entwicklungsrhythmus ausiiben. 

L. albus erwies sich bis auf kleine Abwei- 
chungen als ziemlich unempfindlich gegen Ver- 
/inderungen der Tagesl/inge. 

L. mutabilis ist ebenfalls als tagneutral zu 
bezeichnen. 

Die Versuche werden in Vergleich gesetzt zu 
denen anderer Autoren und die Ergebnisse im 
Hinblick auf den Anbau und die Ztichtung der 
Lupinenarten besprochen. 
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(Aus der staa~clichen Kaffeeversuchsstation ]3angelan, Java.) 

Die Befruchtungsverh~iltnisse bei den in Niederl~indisch-Indien 
angebauten Kaffeearten. 

Von F. P. 

E i n l e i t u n g .  
Im Gegensatz zu den europ~iischen Obstge- 

w~ichsen haben die Befruchtungsverh/iltnisse 
beim Kaffee erst seit einigen Jahren Beachtung 
gefunden. In gewissem Sinne ist dies sehr ver- 
st/indlich, denn bis vor kurzem wurde der Kaffee 
fast ausschlieBlich in Form yon S~imlingen all- 
gepflanzt. Befruehtungsschwierigkeiten treten 
hier bei diesen bunten Populationen llicht zu- 
rage, da sich j a alle Pflanzen fremdbest~iuben 
k6nnen. 

Daneben gab es jedoetl auch ziemlich grol3e 
Versuchsanpflanzungen aus Pfr6pflingen, die 
zum gr613ten Teil aus monoklonen Parzellen 
zusammengestellt waren. Sie ergaben aber 
dauernd Mil3erfolge, wodurch dieses Material 
in Mil3kredit geriet, gewissermal3en als untaug- 
lich angesehen wurde und schliel31ich kaum noch 
Interesse zu erregen vermochte. 

Nachher stellte sieh heraus, dab diese MiB- 
erfolge fast alle auf ungtillstige Befruchtungs- 
verh~iltnisse - -  (d. h. Best~iubung innerhalb eilles 
Klones) - -  zurtickzufiihren seien. 

Diese Erkenntnis veranlaBte zu eiller Reihe 
yon Untersuchungen, we lche  allerhand uner- 
wartete Resultate ergeben haben und die auch zu 
einem besseren Verst~indnis der Befruchtungs- 
verNiltnisse innerhalb der S~mlingsanpflan- 
zungen geftihrt haben. 

I. Das  V e r s u e h s m a t e r i a l .  

Das gesamte Material, mit dem die hier zu 
beschreibendell Versuche angestellt wurden, 
findet sich auf der Staatskaffeeplalltage ,,Ban- 
gelan" in der N~ihe roll  Malang, Java, Nieder- 
l~ndisch-Ostindien. 

Hier silld in dell Jahren 1917--1921 yon 
CRAMER (I) breit angelegte Versuche zur Priifung 
einer groBen Anzahl (:h 75o) yon Kaffeeklollen 
angestellt worden. Die Versuchsparzellell ent- 
halten je I6, 49, IOO oder I loo  Pfr6pflinge eines 
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Klons. Nut  yon den wichtigsten Klonen konnten 
Versuchsparzellen zu IlOO B~iumen angelegt 
werden, da eine solche Parzelle einen ganzen 
t tektar  beansprucht. In diesem umfangreichen 
Material wurden die BefruchtungsverMltnisse 
studiert. 

II. A u s g a n g s p u n k t  d e r  U n t e r s u c h u n g e n .  

Als ich im Jahre 1929 die Selektionsversuche 
auf Bangelan fibernahm, lagen schon eine Menge 
yon Daten - -  zum gr6Bten Tell Ertragsziffern - -  
vor, welche in dem oben genannten Klonen- 
versuehsgarten gesammelt worden waren. Bei 
der Betrachtung dieser Daten war es CRA~ER (2) 
bereits aufgefallen, dal3 die Ertr~ige der groBen 
monoklonen Komplexe aul3erordentlich gering 
waren. Sie ergaben, im Vergleich zu S~mlingen: 

i. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 
Pfr6pflinge : 63 60 57 
S~imlinge: IOO ioo ioo 

Er  versuchte diesen Gegensatz zu erkl~iren durch 
die Annahme, dal3 keine geeigneten Unterlagen 
verwendet worden seien. Er  pr t i f te  darauf die 
gleichen Klone auf anderen Unterlagen, jedoch 
mit negativem Erfolg: die Ertragf~ihigkeit wurde 
nieht gesteigert. 

SchlieBlich gelangte ictl zu der Ansicht, dab 
beim Robustakaffee ~ihnliche Verh~iltnisse vor- 
liegen dfirften wie bei den selbststerilen Obst- 
gew~iehsen. Diese Allllahme wird yon den nach- 
stehenden TatsacheI1 gestfitzt. 

I. Grol3e monoklone Robustapflallzungell 
tragen fast framer schlecht, Pflanzt man dagegen 
die gleichen Klolle ill kleinen Parzellen oder ge- 
mischt mit S~[mlillgen an, so ergeben sie erheb- 
lich bessere Ertr~ige, wie aus Tabelle I ersicht- 
lieh ist. 

2. In groBell monoklonen Robustakomplexen 
sinkt der Ertrag allm~ihlich yon auBen llaeh innen. 
Ich habe F~ille beobachtet, bei dellen die AuBen- 


